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Vorbemerkung. 

Die auBerordentliche Verschiedenheit, die der Aufbau wie die feinere Struktur 
der Hypophyse selbst bei ganz nahe verwandten Arten zeigt, bringt es mit sich, 
daB die Darstellung dieses Organes in einem Handbuch der mikroskopischen 
Anatomie des Menschen in erster Linie von dem Organ des Menschen auszugehen 
hat. Manche Unstimmigkeiten in den Ergebnissen der Hypophysisforschung 
sind darin begrundet, daB man morphologische Befunde, die an der Hypophyse 
irgendeiner Tierart gewonnen wurden, ohne Bedenken und ohne hinreichende 
NachprUfung auch auf die des Menschen ubertrug. 

Da eine Handbuchdarstellung meines Erachtens nicht nur eine zusammen
fassende Darstellung des vorliegenden Schrifttums, sondern, soweit moglich, 
auch eine Klarung strittiger Punkte auf Grund eigener Kenntnis der Materie 
bringen solI, so wurden von mir im Laufe der Bearbeitung auch ausgedehnte 
Untersuchungen an neuem Material durchgefuhrt. Ihre Ergebnisse wurden 
im Nachfolgenden verwertet, ohne daB dabei, wie es heutevielfach ublich ist, 
jeweils eine Etikettierung als "bisher unveroffentlicht" vorgenommen wurde. 
Neben tierischem Material standen mir 17 Hypophysen von Hingerichteten 
zwischen 18-69 Jahren (15 0', 2 ~), die ich selbst fixieren konnte, zur Ver
fUgung; dazu kommen etwa 350 Hypophysen von Sektionsfiillen zwischen 
0-96 Jahren. :Fur die Uberlassung der menschlichen Organe habe ich den 
Herren Professoren E. BECK, J. ERDHEIM, S. MOLLIER, A. SCHMINCKE, 
H. SPATZ, F. STIEVE und W. VOGT zu danken. 

Die Abbildungen wurden zum uberwiegenden Teil naeh eigenen, neu her
gestellten Praparaten angefertigt. Die Zeiehnungen verdanke ich der bewahr
ten Hilfe meiner langjahrigen teehnischen Assistentin, ]'raulein ELSE SCHMIDT. 
Die Mikrophotographien wurden von mir mit meiner bei Reichert (Wien) 
hergestellten Mikrocamera aufgenommen. Sie sind durchgehends unretu
schiert. 

I. Einleitung. 
A. Die Entdeckung der funktionellen Bedeutung 

des Hirnanhanges. 
Bei wenigen Organen des mensch lichen Korpers spielte die Phantasie bei 

der Beantwortung der Frage, wozu nun eigentlich das Organ da sci, eine so 
gro13e Rolle wie bei der Hypophyse. Und bei keinem wurden diese Vorstellungen 
uber die Bedeutung des Organes durch die Wirklichkeit in so phantastischer 
Weise ubertroffen. 

Wie es um das Wissen noch vor rund 100 J ahren bestellt war, lehrt 
ein kleiner, reizvoller Uberblick, der in einer 1839 erschienenen Arbeit von 
ENGEL, eines Schulers ROKITANSKYs, zu finden ist. Naeh ihm zeigten schon 
die ursprunglichen Bezeichnungen des Hirnanhanges und seines Stieles als 
Sehleimdruse und Triehter, welehe Ansicht man anfanglich vom Bau und 
der Funktion dieser Teile hegte. So galt die Hypophyse lange Zeit als das 

Hanllbuch der mikroskon. Anatomic Yl/3. 1 



2 Einleitung. 

Aufnahmeorgan der aus dem GroBhirn austretenden Flussigkeiten und nur 
hinsichtlich deren Bestimmung und uber die Art der Aufnahme war man 
geteilter Meinung. 

"VESAL lieB allen Unrat aus dem Unterhorn und dem Balken, WHARTON aus dem 
4. Ventrikel, WILLIS aus allen Hirnhohlen, VIEUSSENS das Zirbel- und Adergeflechtssekret 
dorthin gelangen. Dies geschah entweder durch den Trichter (nach ORIBASIUS, CARPINS, 
WHARTON, BRUNNER, WILLIS, VIEUSSENS, LITTRE, LOWER u. a.) oder sie sollte dieselben 
wie ein Schwamm durch kleine SchweiBlocher aufsaugen (WHARTON, VIEUSSENS, BARTHO
LIN). Als Beweis hierzu fiihrte man an, daB der Trichter hohl, mithin allerdings ein Auf
nahmeorgan sei, daB er Lymphe (WILLIS, VIEUSSENS) oder Serum (MURRAY) fiihre, daB 
beim Druck auf den Hirnanhang durch viele kleine l>ffnungen eine weiBliche Fliissigkeit 
heraustrete (MANGETUS, MORGAGNI, SANTORINI und spater CHAUSSIER). Letztere Beob
achtung verleitete auch zu der Ansicht, daB der Hirnanhang selbst ein sezernierendes Organ 
sei; und zwar sollte er nach WILLIS, VIEUSSENS das Blut yom iiberfliissigen Serum befreien; 
nach DIEMERBROECK das Blut fiir die Bildung tierischer Geister reinigen, nach TREVIRANUS 
das zu einer gewissen Tatigkeit im Hirne erforderliche Blut vorbereiten. LITTRE laBt eine 
geistige Fliissigkeit im vorderen Lappen sezernieren, die dem im Sinus ellipticus und 
cavernosus enthaltenen Blute zur Wiederbelebung beigemischt wird, die aber nach WHARTON 
zu den Nervengeflecbten des fiinften Paares gelangt. - Auch WENZEL scheint ihn als 
umwandelndes Organ betrachtet zu haben. indem er seine Struktur fiir zellig und die 
ZelIwande im Trichter so geordnet halt, daB Feuchtigkeiten in das Gehirn gelangen konnten. 
Nicht minder gehort hierher MECKELS Ansicht, der in der Hypophyse ein Analogon 
des Dotterganges und der Harnschnur erblickt und in jener eine Ernabrungsfliissigkeit 
fiir das Gehirn bereiten laBt. AUTENRIETHS Meinung, daB der Hirnanhang in Beziehung 
zur Hirnhohlensekretion stehe, und DOLLINGERS Ansicht, daB sein vorderer Lappen eine 
Driise des GroBhirns, sein Hinterlappen dessen Nebendriise sei, sind im Grunde nur Modi
fikationen dieser einen Grundidee." 

"Fiir die in der sog. Schleimdriise angesammelten Fliissigkeiten suchte man nun ver
schiedene Abzugswege. Sie werden dort von den LymphgefaBen aufgesaugt (BRUNNER) 
oder gelangen von dort zu ihrer endlichen Bestimmung unter Gestalt des Dampfes (RIDLEY), 
sie werden in der Driise selbst verzehrt (ROLFINK) oder gelangen in die Blutbahn zuriick 
durch den Sinus cavernosus (LITTRE, VIEUSSENS, TARIN, MURRAY), durch den Sinus 
ellipticus (MAYER), durch die Blutadern, welche das Keilbein durchbohren (VIEUSSENS, 
LOWER, WILLIS). Man lieB sie zu anderen Zwecken verwenden und durch die Locher der 
Nerven und GefaBe, oder durch die Augengrubenspalte (VESAL) und das Foramen opticum 
(BAUHIN) als Quellen der Tranenfliissigkeit fortziehen, als Schleim zur Nase und zum 
Mund hinflieBen (SYLVIUS, DUBOIS), durch das Keilbein zum Gaumen gelangen (GALEN, 
MONDINI, RIOLAN, ORIBASIUS, CARPUS), um diesen zu befeuchten, oder zum Rachen und 
Schlund (BARTHOLIN) oder zu den Speicheldriisen (WHARTON U. a.), um als Speichel 
weiteren Verrichtungen zu dienen." 

DIEMERBROECK lieB Fliissigkeiten durch den Trichter zuriick in die Hirnhohlen "und 
von diesen durch die Riechkolben als Schleim in die Nase sich ergieBen, nach MECKEL 
nimmt die Ernahrungsfliissigkeit des Hirnes diesen Weg, auch die WENZEL glaubten den 
Trichter fiir Feuchtigkeit permeabel, die zum Hirne zuriickkehre". 

"Man bedachte sich selbst nicht, dem Hirnanhange eine rein mechanische Funktion 
zuzuschreiben, indem er den aus den Hirnhohlen auszutreten versuchenden Lebensgeistern 
den Ausweg vcrsperren solIte." 

Entgegen den Annahmen von VESAL, DUBOIS, RIOLAN, BARTHOLIN, WARTHON U. a. 
wies SCHNEIDER aber nach, daB "der Zwischenraum zwischen dem Keilbein und Felsenbein 
beim Lebenden durch Knorpelmasse und die Kanale durch den schwammigen Keilknochen 
ganz von ihren BlutgefaBen ausgefiillt seien; daB der Hirnanhang keine Hohle und keine 
Feuchtigkeit enthalte, daB er beim Men8chen zu klein sei und in keinem bestandigen Ver
haltnis zum Gehirn stehc, um in einer Beziehung zu dessen Sekretion sich zu befinden und 
endlich, daB der Trichter solide sei und keine Fliissigkeit fiihren konne, da in ihm in ge
frorenem Zustand kein Eis zu finden sei. Seinen Griinden pflichteten STENSON, GIRARDI, 
HALLER, GENNARI bei. Die Fliissigkeit, welche beim Druck auf die Driise zum Vorschein 
kommt und welche man fiir ein eigentliches Driisensekret zu halten geneigt war, erklarte 
schon MORGAGNI fiir den eigenen Bestandteil der Driise, wodurch mithin nichts bewiesen 
werden kann, da nach BURDACH jeder Teil des Nervensysterns beirn Druck £liissiges Mark 
austreten laBt und in allen Interstitien eine se2i!lrnierende Fliissigkeit sich ansammeln 
kann. - HALLER erklart auf das Bestimmteste den Ubertritt von Venen aus dem Sphenoidal
sinus in eine Hohle der Hypophyse fiir unrichtig und die Ausfiihrungsgange, welche LITTRE 
zur Stiitze seiner Theorie, im Hirnanhange mit Luft aufgeblasen haben wollte, fiir auf
geblasene Blutadern." 
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Als besonders gewagt erscheint ENGEL die Ansicht, "welche RATHKE in neuester Zeit 
aufgestellt hat, daB der Hirnanhang, vermoge seiner Hervorbildung durch Ausstiilpung 
des Schleiroblattes der Keimhaut, eine Blutdriise sei". "Wollten wir den Hirnanhang 
nach DOLLINGER fiir eine Driise oder nach RATHKE fiir eine Blutdriise ansehen, so diirfen 
wir uns, abgesehen von dem nicht driisenahnlichen Bau, eben nicht zur naheren Erkenntnis 
seiner Funktion Gliick wiinschen." 

Diese ablehnende Stellungnahme erklart sich darans, daB ENGEL jener Gruppe von 
Autoren zugehort, die die Hypophyse als Teil des Gehirnes betrachteten. "GALL war 
der erste, welcher der Hypophyse eine Stelle im Nervensystem anwies, indem er sie 
die freilich etwas dunkle Rolle eines Gangliums bekleiden laBt. CARUS scheint diese 
Meinung aufgenommen zu haben und betrachtete jenes Organ gleichsam als das untere 
(unter der Speiserohre gelegene) Ganglion des Halsnervenringes der Avertebraten, das 
bei den Wirbeltieren in die Schiidelhohle zUrUckgezogen und das Kopfende des N. sym
pathicus sei. - Nach SCHONLEIN wurzelt die Hypophyse in der vorderen Commissur, 
ist beim Menschen degeneriert und gleichsam untergehend, hat ihre einzige Bedeutung 
in ihrer Beziehung zum Geruchssiun und zeigt in der Sattelbildung eine Nachbildung des 
Zirbelsandes. " 

"Nach BURDACH ist der Hirnanhang das oberste scheibenformige Ende des Riicken
marks und bildet so den entschiedenen Gegensatz zum Endfaden desselben. Beide sind 
Degenerationen der sensiblen Substanz, sein vorderer und hinterer Lappen sei eine unvoll
kommene Wiederholung der vorderen und hinteren Riickenmarksstrange. Seine Einwirkung 
auf das iibrige Gehirn kOnne bei seiner unvollkommenen Entwicklung nur eine geringe 
und vage Stimmung sein, die mit der, welche das Kleinhirn gibt, keinen Vergleich aushiilt. 
Wo die psychische Tatigkeit dunkler und geringer, wie bei den niederen Tieren und beim 
Embryo, dort sei der Anhang groBer und selbst hohl, als ein Beweis seiner vorherrschenden 
Entwicklung. BURDACH glaubt, aus FODERAB, MAGENDIEB und LORRYB Versuchen 
schlieBen zu konnen, daB der graue Riickenmarkstrang und mithin auch dessen End
strahlung - der Hirnanhang - weniger der Bewegung, mehr dem Gemeingefiihl diene. 
Er nimmt mit STENSON, WENZEL, CARUS, DOLLINGER, SCHONLEIN u. a. eine Uberein
stimmung zwischen Zirbel und Hypophyse an, hebt den Gegensatz zwischen dieser und 
dem Balken - als dem untern zum oberen - hemus, findet eine besondere Beziehung 
zwischen ihr und dem rete mirabile, nennt sie den Gegensatz zum gemeinschaftlichen 
Gehirnstamm. " 

ENGEL selbst erblickt in der Hypophyse eine Nachbildung des Kleinhirns 
in sehr verjiingtem MaBstabe. Die Deduktion, daB analoge Bildung auf analoge 
Funktion schlieBen laBt, fUhrt ihn dazu, der Hypophyse gleich dem Kleinhirn 
einen vorherrschenden EinfluB auf die Bewegung zuzuschreiben. Wie das 
Kleinhirn die Bewegung nach vorwarts bestimmt, so die Hypophyse jene 
nach riickwarts. SchlieBlich bezeichnet er sie als ein Organ fUr produktive 
Geistestatigkeit, welche sich zunachst auf die somatische Seite des Lebens, 
auf Lust und Unlust hinrichtet, ein Organ, welches Bewegungen erzeugt und 
die yom kleinen Gehirn veranlaBten Bewegungen regelt; ein Organ endlich, 
welches vermoge des Zuges seines Leiters am Boden der 3. und 4. Gehirn
kammer auf die iibrige Hirntatigkeit einwirkt, sich aber auch von diesen be
stimmen laBt. 

Den Stand der Frage um die Mitte des 19. Jahrhunderts beleuchtet die 
Darstellung ECKERS im Handworterbuch der Physiologie (1853). Nach ihr ist 
nur der vordere, sehr gefaBreiche Lappen der Hypophyse driisiger Natur, wah
rend der hintere eine ganz abweichende Struktur zeigt und nichts mit einer 
DrUse gemein hat. Der mikroskopische Bau des vorderen Lappens veranlaBt 
ECKER, die Hypophyse zusammen mit Schilddriise, Thymus, MHz und Neben
niere in die Gruppe der BlutgefaBdriisen (s. Blutdriisen, GefaBdriisen, Driisen 
ohne AusfUhrungsgang, BlutgefaBknoten) einzureihen. Dabei ist jedoch zu 
beriicksichtigen, daB sich die Vorstellung, die ECKERdamais ebenso wie HENLE 
und KOELLIKER mit dieser Bezeichnung verkniipfte, von der jetzigen erst auf 
BROWN-SEQUARD (1889) zurUckgehenden in wesentlichen Punkten unterschied. 
Ais Charakteristikum dieser Gruppe von "Driisen ohne Ausfiihrungsgang" gibt 
ECKER an, daB sich in ihnen "abgeschlossene Driisenblaschen finden, in welche 
aus dem Blute Fliissigkeiten abgeschieden werden, von denen wir annehmen 
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miissen, daB sie auf dem Wege der Aufsaugung wieder ins Blut zuriickkehren'·. 
"Sie entziehen dem Blut Stoffe und geben sie ihm verandert wieder zuruck." 
Als "Nutzen der BlutgefaBdrusen" vermutet ECKER, daB das von ihnen bereitete 
Sekret als ein "konzentriertes Plasma", als eine "Ernahrungsessenz" zu be
trachten sei, die zur Zeit der Aufnahme neuer Stoffe ins Blut aus diesen ab
geschieden und nachher allmahlich wieder ins Blut aufgenommen und zur 
Ernahrung verbraucht werde. Ob diese Funktion aber auch einem so kleinen 
Organ wie der Hypophyse zugeschrieben werden kanne, bezweifelt ECKER. 
"Ich unterlasse, einen Yersuch der Deutung dieses ratselhaften Organes und 
der Ermittlung seiner Funktion zu machen, da aile Anhaltspunkte fehlen und 
bekenne lieber meine vallige Unwissenheit in dieser Beziehung." Gegenuber 
den zahlreichen Spekulationen der vorausgehenden Zeiten bedeutete es aber 
ohne Zweifel einen wesentlichen Fortschritt, daB ECKER erkannte, im Grunde 
genommen uber die Bedeutung des Organes nichts zu wissen. 

Trotz der klaren Ausfiihrungen ECKERs erhielt sich jedoeh noeh langere 
Zeit die Auffassung BURDACHS, wonach die Hypophyse das vordere Ende des 
Ruckenmarks darstellt. So bezeichnete auch HescHKE (1854) den Hirnanhang 

, als das blinde, zu einem Knoten angeschwollene Ende des Ruckenmarks und 
selbst LuscHKA (1860) betrachtet Infundibulum und Neurohypophyse als das 
obere Ende des urspriinglichen Medullarrohres, wobei er jocloch bestreitet, daB 
die Neurohypophyse einen Hirnteil von nennenswerter funktioneller Bedeutung 
darstellt. "Vielmehr spricht alles dafur, daB derselbe eine in Vera dung und 
Entartung begriffene Hirnformation darstellt und insofern mit dem Filum 
terminale des Ruckenmarks in Parallele gesetzt werden kann." LuscHKA faBt 
daher Hirnanhang und SteiBdriise als "Nervendrusen" zu einer Klasse von 
Organen zusammen. 

Neue Gesichtspunkte bringt v. MIHALKOVICZ (1874) in die Diskussion. Naeh 
ihm kannte man die Hypophyse als ein "Ahnenstuek" betraehten, als eine Druse, 
die ursprunglich in die MundhOhle mundete. "Spater wurde die Druse als ein 
in die Mundh6hle sezernierendes Gebilde uberflussig, der Gang von seiten der 
massig sich anlagernden Sehadelbasis komprimiert und die Druse gab in
zwischen ihre ursprungliche physiologische Funktion auf." Bemerkenswerter
weise betont aber v. MIHALKOVICZ, daB die Hypophyse auch jetzt noch eine 
Bedeutung haben musse; das gehe schon daraus hervor, daB das Organ bei 
h6heren Wirbeltieren im Vergleich zu niederen nicht nur nicht reduziert werde, 
sondern im Gegenteil an GroBe sogar zunehme. 

Diese letztere wichtige Feststellung wurde nur zu sehr vergessen, als eine 
Zeitlang, zumal bei Vertretern der vergleichenden Anatomie und Entwicklungs
lehre, die Auffassung Platz griff, daB die Hypophyse ein rudimentares, im Unter
gang befindliches Organ darstelle. Fur sie galt es folgeriehtig mehr die phyletische 
Entwieklung als die Funktion des Organes zu klaren. Einen besonderen Antrieb 
erhielten diese Bestrebungen, als JULIN (1881) und VAN BENEDEN und JULIN 
(1884) in der Neuraldruse der Ascidien ein Homologon der Hypophyse gefunden 
zu haben glaubten. In jenen Zeiten erklarte DOHRN (1875) die Hypophyse 
als den Rest einer fruheren Durchbohrung des Hirns durch den Darm, der in 
einer oesophagusartigen Einstiilpung zwischen den Crura cerebelli geendet habe. 
Spater (1882) bringt DOHRN sie mit einer vor dem Munde liegenden, nicht zum 
Durchbruch gekommenen Kiemem'lpalte in Verbindung. BALFOUR (1881) halt es 
fur maglich, daB die Hypophyse, als sie noch funktionierte, ein in den Mund sich 
affnendes Sinnesorgan war. Noch 1894 bezeichnet v. KUPFFER die Hypophyse 
als einen Komplex rudimentarer oder reduzierter Organe. DaB der knopf
farmige hintere Lappen des menschlichen Hirnanhanges als veradete Infundi-
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bulardriise aufzufassen ist, bedarf nach v. KUPFFER keiner weiteren Auseinander
setzung. Er glaubt, daB der Hirnanhang unter den Rudimenten insofern eine 
sehr bedeutungsvolle Stelle einnimmt, als in ihm ein wichtiger Schliissel fiir die 
noch dunkle Phylogenie des Wirbeltierkopfes stecke. 

Demgegeniiber hielten aUe Autoren, die sich eingehender mit der Histologie 
des Hirnanhanges befaBten, an seiner Bedeutung als vollfunktionierendes Organ 
fest. So schrieb FLESCH schon 1885: "Die Hypophyse darf nicht als ein rudi
mentares oder im Untergang befindliches Gebilde angesehen werden; es ist 
vielmehr zu hoffen, daB eben so wie fiir die Schilddriise durch die Erfahrungen 
der Pathologie fUr die Hypophyse durch Fortsetzung der Untersuchungen auf 
anatomischem und namentlich auf chemischem Wege deren :Funktion im Orga
nismus ermittelt werden kann." 

Worin diese jedoch besteht, dariiber gingen die Meinungen namentlich bei 
Zoologen und Histologen noch lange Zeit irre. So erscheint z. B. HALLER (1898) 
hinsichtlich der physiologischen Bedeutung des Hirnanhanges nur die einzige 
Annahme moglich, daB sich sein Sekret an den Hirnhauten in sehr langsamer 
Weise ausbreitet und sie gewissermaBen schliipfrig halt. ~ach GEMELLI (1907) 
iibt der Vorderlappen eine antitoxische Tatigkeit gegen eine Reihe von Giften 
aus, die im Organismus zirkulieren. Unter dem EinfluB der toxischen Stoffe 
reizt die Neurohypophyse den Zwischenlappen, dieser sezerniert in die Hypo
physenhohle eine besondere Substanz, die wiederum im Vorderlappen die Aus
arbeitung eines spezifischen Sekretes veranlaBt. Noch 1912 schreibt SaYER 
der Hypophyse selbstverdauende und assimilatorische Funktionen zu. 

Und doch hatte sich schon Jahrzehnte vorher"in der Erkenntnis der Funktion 
der Hypophyse eine entscheidende Wendung angebahnt, als PIERRE MARIE 1886 
auf Grund zweier von ihm selbst beobachteter und einiger ahnlicher sich in 
der Literatur vorfindenden Falle das Krankheitsbild der Akromegalie auf
stellte, zunachst allerdings ohne die Hypophyse auch nur mit einem Wort zu 
erwahnen. Es war vielmehr MINKOWSKI, der im folgenden Jahre (1887) an Hand 
eines weiteren Falles von Akromegalie darauf hinwies, "daB in allen bis jetzt 
sezierten und genauer untersuchten Fallen.... eine besonders auffallende 
VergroBerung der Hypophyse notiert ist". Auch bei dem von ihm beobachteten 
Kranken vermutet er in Anbetracht der bestehenden Sehsti:irungen eine Ver
groBerung der Hypophyse. Dieselbe sei moglicherweise auch insofern nicht ganz 
bedeutungslos, als zwischen Hypophyse und Schilddriise, der ein besonderer 
EinfluB auf trophische Vorgange im Organism us zugeschrieben werde, Bezie
hungen bestiinden. Dieser wichtige Hinweis MINKOWSKIS auf die Hypophyse 
blieb jedoch vorerst vollig unberiicksichtigt. Noch 1890 schreibt PIERRE MARIE, 
der in der Zwischenzeit (1888, 1889) noch eine Reihe weiterer Mitteilungen 
iiber die Akromegalie veroffentlicht hatte: "As for the etiology of this disease, 
we must indeed confess that we have scarcely any precise data on this Rubject 
in several patients however syphilis could be blamed. In every case I think I 
can affirm that heredity does not play any part; acromegaly is not a family 
disease; it is not hereditarily transmitted." 

Erst 1891 folgert P. MARIE gemeinsam mit MARINESCO aus einem Sektions
befunde, bei dem sich eine stark vergroBerte, adenomatos entartete Hypophyse 
vorfand, daB die standig vorhandene Hypertrophie der Hypophyse, wie auch 
aus neuen klinischen Fallen wieder hervorgehe, ein in der Krankheitsgeschichte 
der Akromegalie erworbener Befund zu sein scheintl. P. MARIE fiihrt dann 
die Hypothese von ROGOWITSCH an, daB Schilddriise und Hypophyse die 

1 «L'hypertrophie constante de Ia gIande pituitaire, ainsi qu'il nlsulte de nouveaux 
cas cIiniques parait etre un fait acquis dans I'histoire pathologique de l'acromegalie.» 
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Aufgaben haben, gewisse Substanzen, deren Retention eine toxische Wirkung 
auf das Nervensystem hatte, zu neutralisieren. "Wenn diese Hypothese richtig 
ist, so ware man auf dem Wege, die Pathogenese der Akromegalie aufzuklaren. 
Man konnte annehmen, daB die Anhaufung dieser Substanz in den auBersten 
Enden, die auf Grund einer besonderen Veranlagung erfolgt, eine standige 
Reizung hervorruft, deren Folgeerscheinung die Hyperplasie des Knochen
gewebes und der anderen Arten des Bindegewebes ist. Diese Hypothese, die 
aus der Akromegalie eine Art Autointoxikation macht, entbehrt jedoch, wenn 
sie auch strenggenommen recht verfiihrerisch ist, noch jeder gesicherten Grund
lage und wir beschranken uns darauf, sie aufzustellen 1." 

Danach schreibt P. MARIE die akromegalen Veranderungen einer Unter
£unktion der geschwulstig entarteten Hypophyse zu. Erst TAMBURINI (1894) 
und vor allem BENDA (1901, 1903) erkannten, daB die Akromegalie nicht durch 
eine verminderte Tatigkeit, sondern im Gegenteil durch eine gesteigerte Funktion, 
eine Hypersekretion der Hypophyse zustande kommt, wobei BENDA schon 
zu jener Zeit die hyperplastischen Wucherungen der eosinophilen Zellen als 
wesentlichen Faktor hervorhob. Folgerichtig bezeichnete BENDA auch die 
damals iibliche Behandlung der Akromegalie mit Verfiitterung von Hypophysen
substanz als zwecklos, wenn nicht schadlich und bemerkte, daB nur von einer 
operativen Entfernung der erkrankten Driise Heilung zu erhoffen sei, eine 
intuitive Erkenntnis, deren Richtigkeit mehrere Jahre spater von SCHLOFFER 
(1907) durch die erste und erfolgreiche Exstirpation eines Hypophysentumors 
bei Akromegalie bestatigt wurde. 

Diesem Wagnis beim Menschen waren bereits zahlreiche Exstirpations
versuche am Tier vorausgegangen. Die ersten wurden von HORSLEY (1886) 
vorgenommen, um die Folgen der Wegnahme des Hirnanhanges mit jenen der 
Thyreoidektomie zu vergleichen; sie verliefen wegen der hohen Mortalitat der 
operierten Tiere ergebnislos. Den folgenden Forschern, wie MARINESCO, VASSALE 
und SACCHI und anderen schwebte dagegen das Ziel vor, durch Wegnahme 
der Hypophyse entsprechend der PIERRE MARIEschen Theorie experimentell 
das Krankheitsbild der Akromegalie zu erzeugen. Die groBe Sterblichkeit der 
Versuchstiere wie die Widerspriiche in den Folgeerscheinungen des schwierigen 
Eingriffes fiihrten dabei zur Streitfrage um die Le bensnotwendigkeit der 
Druse, eine Fragestellung, die in der Folge lange Zeit das Feld beherrschte und 
je nach den wechselnden Versuchsergebnissen bald bejaht (so von VAS SALE 
und SACCHI, GATTA, CASELLI, PIRRONE, PAULESCO, CUSHING u. a.) oder verneint 
(z. B. FRIEDMANN und MAAS, ASCHNER) wurde. 

Neue Gesichtspunkte brachten die 1909 veroffentlichten Versuche von 
CUSHING und ASCHNER. Ersterer berichtet iiber erfolgreiche Teilexstirpationen 
beim Hund, die zu Fettansatz und Atrophie der Geschlechtsorgane fiihrten, 
ASCHNER aber gliickten Totalexstirpationen bei gleichzeitiger monate
und jahrelanger Erhaltung des Lebens. Bei diesen Tieren kam es zu 
einer vollstandigen Hemmung des Wachstums mit O£fenbleiben der 
Epiphysenfugen, zu Persistenz des Milchgebisses und der Lanugobehaarung, 
Verfettung der Haut und der inneren Organe, Infantilismus des Genitales, 
Herabsetzung der Korpertemperatur und zu charakteristischen Stoffwechsel
storungen. Gleichzeitig erkannte ASCHNER die hohe Bedeutung, die dem Boden 

1 <,Si cette hypothese etait exacte, la pathogenie de cette interessante maladie serait 
en voie d'etre elucidee. En effet, on pourrait admettre que l'accumulation de ces substances 
dans les extremites, en raison d'une predisposition speciale, produisait une irritation con
tinuelle, dont l'equivalent serait cette hyperplasie du tissu osseux et des autrcs especes 
du tissu conjonctif. Cette hypothese, qui fait de l'acromegalie une espece d'auto·intoxication, 
quoiqu 'elle soit it la rigueur assez seduisante, est d'ailleurs privee de tout fondement solide, 
et nous nous bornons it la signaler ici.~ S. 564. 
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des Zwischenhirns fUr den Ausfall der Folgeerscheinungen einer Hypophysektomie 
zukommt. Werden groBere Verletzungen am Tuber cinereum und dessen Um
gebung vermieden, so bleibt auch nach vollstandiger Wegnahme der Hypophyse 
eine Kachexie aus, wahrend es andernfalls, wie die Ergebnisse der meisten 
Autoren lehrten, sehr rasch zum Tode der Versuchstiere kommt. Diese und 
andere Beobachtungen bei Verletzungen am Zwischenhirnboden fUhrten 
ASCHNER (1912b) zur Annahme eines "Eingeweide- und Stoffwechselzentrums" 
im Zwischenhirn. ASCHNERS Versuche brachten den experimentellen Beweis 
fUr die hypophysare Genese der von PALTAUF (1891) aufgestellten Form des 
echten menschlichen Zwergwuchses. Weiterhin lag es nahe, die von CUSHING 
wie ASCHNER beobachtete Hemmung der Geschlechtsentwicklung wie die 
abnorme Verfettung mit dem von FROHLICH (1901) erkannten Krankheitsbild 
der Dystrophia adiposogenitalis in Verbindung zu bringen, dessen hypophysarer 
Ursprung bemerkenswerterweise schon von FROHLICH angenommen wurde. 

Unabhangig von dieser kurz skizzierten Forschungsrichtung entwickelte 
sich eine zweite, die sich mit der Wirkung der sog. Hinterlappenextrakte 
befaBte. Sie beginnt 1894 mit der Entdeckung von OLIVER und SCHAFER, daB 
Extrakte aus der Gesamthypophyse bei intravenoser Einspritzung eine rasch 
einsetzende, hochgradige Steigerung des Blutdruckes hervorrufen. Einige 
Jahre spater wies HOWELL (1898) nach, daB die blutdrucksteigernde Substanz 
in erster Linie in Extrakten des Hinterlappens vorhanden ist. 1901 konnten 
MAGNUS und SCHAFER durch intravenose Einspritzung von Hinterlappen
extrakten beim narkotisierten Tier eine Steigerung der Diurese herbei
fUhren. Uberaus wichtig erwies sich die Beobachtung DALES (1906), daB Hinter
lappenausziige eine starke kontraktionserregende Wirkung auf die 
glatte Muskulatur des Uterus und des Darmes ausiiben. Die thera
peutische Auswertung dieser Eigenschaft wurde erstmals von BLAIR BELL (1909) 
empfohlen. Sie erfolgte durch FOGES und HOFSTATTER (1910) zur Stillung von 
Nachgeburtsblutungen und durch HOFBAUER (1911) zur Anregung der Wehen
tatigkeit. 1913 schlieBlich fand VAN DEN VELD EN die diuresehemmende 
Wirkung des Hinterlappenextraktes beim Gesunden wie Diabetes insipidus
Kranken, die gewohnlich auch mit einer Steigerung der Chlorausscheidung ver· 
bunden ist. 

Auf Grund dieser Ergebnisse, die schon damals durch zahlreiche Unter
suchungen in den Einzelheiten erganzt wurden - mit Absicht wurden hier 
nur die Marksteine der Entwicklung hervorgehoben -, konnte BIEDL in seinem 
beriihmten Werk eine Synthese der vielen Einzelbefunde zu einem einheitlichen 
Bilde versuchen. Mochte die Darstellung, die BIEDL (1. Auf I. 1910, 2. 1913) 
von den Funktionen der Hypophyse gab, zu jener Zeit manchem Skeptiker 
als iibertrieben erscheinen, sie wurde noch weit iibertroffen durch die Ergebnisse 
der Forschungen, die namentlich seit 1920 in fortschreitendem MaBe das Wissen 
iiber das in seiner Wirkung fast unergriindliche Organ erweitern. Unter Hinweis 
auf die zusammenfassenden Darstellungen iiber die Physiologie der Hypophyse 
von TRENDELENBURG (1929), LAQUER (1934), ASHER (1936), JORES (1937), der 
Glandular Physiology and Therapy der American Medical Association 
(1937) beschranke ich mich hier auf eineZusammenstellung der bis jetzt isolierten 
Wirkstoffe, urn dabei gleichzeitig die Geschichte ihrer Entdeckung zu Ende 
zu fiihren. 

1. Die Hormone des Vorderlappens. 
Wachstumshormon. 1921 gelang EVANS und LONG die Abtrennung einer 

das Wachstumshormon enthaltenden Vorderlappenextraktfraktion, durch 
deren intraperitoneale Verabreichung das Wachstum junger Ratten und spater 
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auch von Hunden stark gesteigert werden konnte. Die Beweiskette wurde 
geschlossen durch den von P. E. SMITH (1926 a, 1933) erbrachten Nachweis, daB 
der Wachstumsstillstand hypophysektomierter Tiere durch Vorderlappen
transplantate oder durch Injektion der obengenannten Extraktfraktion wieder 
ausgeglichen werden kann. SchlieBlich gelang es, durch ubermaBige Zufuhr 
von Wachstumshormon bei normalen Hunden auch typische Symptome der 
Akromegalie zu erzeugen (PUTNAM, BEC'<EDICT und TEEL 1929). 

Gonadotrope Hormone. Neben der oben erwahnten Wirkung auf das 
Wachstum beobachteten EVANS und LONG (1921), daB die Injektion ihres Vonler
lappenextraktes bei normalen Ratten auch eine auBerordentlich starke Luteini
sierung der Ovarien zur Folge hatte. Die Deutung dieser Beobachtung gluckte 
erst einige Jahre spater, als es ZONDEK und ASCHHEIM (1926), SMITH (1926b) 
sowie SMITH und ENGLE (1927) gelang, die Ovarien infantiler llfiiuse und Ratten 
durch Implantation von Hypophysenvorderlappen zu fruhzeitiger Reife zu 
bringen. Weiterhin vermochte SlVII'l'H (1926a, 1927) die Entwicklungshemmung 
der Keimdrusen hypophysektomierter Tiere durch Vorderlappenimplantate 
wieder auszugleichen. Damit war eine neue hormonale Wirkung der Hypophyse, 
ein spezifischer EinfluB auf die Keimdruse, erwiesen. Die Versuche fuhrten 
im weiteren Verlaufe zur Isolierung des gonadotropen Hormons, das sehr 
bald in das Follikelreifungshormon und das Luteinisierungshormon 
geschieden wurde (FEVOLD und Mitarbeiter 1933), ahnlich wie vorher das von 
ZOKDEK und ASCHHEIM im Harn nachgewiesene Prolan von diesen in ein 
Prolan A und B zerlegt wurde. Zu den obengenannten gonadotropen Hormonen 
gesellt sich vielleicht noch ein drittes, das seine Wirkung auf die interstitiellen 
Zellen der Keimdruse entfaltet (EVANS und Mitarbeiter 1936). 

Thyreotropes Hormon. Beziehungen zwischen Hypophyse und Schild
druse wurden seit ROGOWITSCH (1889) namentlich von Pathologen vermutet. 
Auch experimentelle Befunde wie die Atrophie der Schilddruse bei Exstirpation 
der Hypophyse (ASCOLI und LEGNANI, Kolloidatrophie 1911, ADLER 1914, 
ALLEN 1919), sprachen flir sie. Des weiteren konnten P. E. und 1. P. SMITH 
(1922) die unterentwickelte Schilddruse hypophysektomierter Kaulquappen 
durch intraperitoneale Zufuhr von Vorderlappensubstanz zu normaler Ent
wicklung bringen. In gleicher Weise vermochte E. P. SMITH (1927) bei Ratten 
die durch Hypophysektomie hervorgerufene Atrophie der Schilddruse auszu
gleichen. Der letzte Schritt geschah dann 1929 gleichzeitig durch LOEB und 
BASETT sowie ARON, als sie beim normalen Meerschweinchen durch eine Extrakt
fraktion des Vorderlappens eine charakteristische Hyperplasie der Schilddriise 
mit Kolloidentleerung der :Follikel, Sekretionssteigerung und Wucherung der 
Drusenzellen ("Basedowifizierung" der Schilddruse) erzeugten. Die Isolierung 
des Wirkstoffes, der von WIESNER und CREW als thyreotropes Hormon 
bezeichnet wurde, erfolgte 1932 durch JUC'<KMAN"", und SCHOELLER sowie durch 
LOESER. 

Prolactin. Schon OTT und SCOTT (1910) entdeckten, daB sich die Milch
absonderung der lactierenden Brustdruse durch Hypophysenextrakte steigern 
laBt. Die Beobachtungen wurden mehrfach bestatigt, ohne daB jedoch der 
Nachweis einer fUr die Hypophyse spezifischen Wirkung erbracht wurde. 
Man arbeitete damals vorwiegend mit Hinterlappenextrakten. 1928 konnten 
GRUETER und STRICKER die Milchsekretion bei verschiedenen Tierarten durch 
Extrakte des Vorderlappens ausli:isen und in gunstigem Sinne beeinflussen. 
Nachprufungen von CORNER, EVANS und SIMPSON, NELSON und PFIFFNER und 
anderen bestatigten die Beobachtungen. Eine entscheidende Klarung der Frage 
erfolgte durch RIDDLE, BATES und DYKSHORN (1932) mit der Isolierung des 
lactogenen Faktors gegenuber anderen Vorderlappenhormonen. Das als Pro-
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lactin bezeichnete Hormon lOst die Sekretion der Milchdrtisen aus, die jedoch 
vorher durch Hormoneinfltisse des Ovariums vorbereitet sein mtissen. Nach 
RIDDLE enthiiJt das Prolactin auch die Wirkung des Wachstumshormons, dessen 
gesonderte Existenz RIDDLE bezweifelt. 

Corticotropes Hormon. 1920 beobachtete P. E. SMITH, daB die Neben
nierenrinde hypophysektomierter Kaulquappen in ihrer GroBe deutlich ver
kleinert ist. Spater (1930) wies SMITH auch bei hypophysektomierten Ratten 
eine Rindenatrophie nach, die er durch Implantation von frischem Hypophysen
vorderlappen wieder beseitigen konnte. EVANS, MEYER und SIMPSON (1932) 
erzielten den gleichen Erfolg durch Injektion von Vorderlappenextrakten. 1933 
gelang es COLLIP, ANDERSON und THOMPSON die auf die Nebennierenrinde 
hypophysektomierter Tiere wirkende Extraktfraktion von anderen Wirkstoffen 
des Vorderlappens abzutrennen (adrenotropes oder interrenotropes Hor
mon). Kurz darauf berichteten ANSELMINO, HOFFMANN und HEROLD (1933) 
tiber einen spater (1934) als corticotropes Hormon bezeichneten Wirkstoff, 
der bei der infantilen Maus eine betrachtliche GroBenzunahme der Nebennieren
rinde hervorruft und vermutlich mit dem interrenotropen Hormon identisch ist. 

Adrenalotrope Substanz. In einer spateren Arbeit teilen ANSELMINO, 
HEROLD und HOFFMANN (1934) mit, daB sie aus Vorderlappenextrakten auBer
dem eine adrenalotrope Substanz abtrennen konnten, die mit dem corticotropen 
Hormon nicht identisch ist und eine Reizwirkung auf das Nebennierenmark 
austiben solI. Bei den damit behandelten Tieren tritt nach den Verfassern 
ein fast volliger Schwund der Chromierbarkeit des Nebennierenmarkes ein, der 
zusammen mit einer vermehrten Vakuolenbildung der Markzellen als Zeichen 
einer Adrenalinausschtittung gedeutet wird. 

Pankreatropes Hormon. 1933 berichten ANSELMINO, HEROLD und 
HOFFMANN, daB sie bei Ratten durch Injektion von Vorderlappenextrakt 
deutliche morphologische Veranderungen am Pankreas erzielen konnten. Sie 
bestehen in einer VergroBerung der LANGERHANSschen Inseln, die zum Teil zu 
umfangreichen Inselkomplexen verschmelzen, und einem vermehrten Auftreten 
von jungen neugebildeten Inseln. In einer weiteren Arbeit konnten ANSELMINO 
und HOFFMANN (1933) die pankreatrope Substanz durch Ultrafiltration bei 
schwach saurer Reaktion abtrennen. Ihre Zufuhr bewirkt neben den morpho
logischen Veranderungen eine gesteigerte Insulinausschtittung mit entsprechender 
Blutzuckersenkung (HOFFMANN und ANSELMINO 1933). Die morphologische 
Wirkung wurde von BIERRING (1934) und CHRZANOWSKI und GRZYCKI (1937) 
in den wesentlichen Punkten bestatigt. 

Parathyreotrope Substanz. SMITH (1920) stellte fest, daB die Epithel
korper hypophysenloser Kaulquappen in ihrer Gesamtmenge deutlich ver
mindert sind. Ahnliches beobachtete er nach Wegnahme der Hypophyse bei 
Ratten, KOSTER und GEESINK (1928) bei Hunden. Weiterhin wurde festgestellt, 
daB der Blutkalkspiegel hypophysektomierter Tiere, die an Knochen und Zahnen 
auch Ossifikationsstorungen zeigen, erniedrigt ist. ANSELMINO, HOFFMANN und 
HEROLD (1933, 1934) fanden nach Zufuhr von Vorderlappenextrakten eine Ver
groBerung der Epithelkorper auf das 2-3fache; die morphologischen Verande
rungen sind ferner durch ein "Uberwiegen der hellen Hauptzellen tiber die 
dunklen, durch das Fehlen der oxyphilen Zellen und das Verschwinden der 
intracellularen Fetttropfchen gekennzeichnet. Gleichzeitig fanden die Autoren 
ein Ansteigen des Blutkalkspiegels. Sie ftihren diese Erscheinungen auf die 
Wirkung einer im Vorderlappen vorhandenen parathyreotropen Substanz 
zurtick. 

Fettstoffwechselhormon (ketogenes Hormon, Orophysin). 1929 
zeigten BURN und LING, daB die Verabreichung von Vorderlappenextrakten 
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bei Ratten eine starke Erhohung der Aeetonkorperausseheidung im Harn 
(Ketonurie) zur Folge hat. 1931 beriehten ANSELMINO und HOFFMANN tiber 
ein von ihnen aus Vorderlappenextrakten abgetrenntes FettstoHwechsel
hormon, das den JAcetonkorpergehalt im Blut von Ratten wie Menschen in 
charakteristischer Weise steigert. Das Hormon vermehrt die ungesattigten 
Fettsauren der Leber, erhoht die spezifiseh-dynamische Wirkung der Proteine 
und setzt, im Gegensatz zum thyreotropen Hormon, den Grundumsatz herab. 
Seine Aussehtittung erfolgt, wenn im Korper Fett verbrennt (HOFFMANN und 
ANSELMINO 1931). Die Beobachtungen wurden durch eine Reihe von Autoren 
(BOENHEIM und HEIMANN 1932, MAGISTRIS 1933 u. a.) bestatigt. 

Das Fettstoffweehselhormon solI mit dem von RAAB (1926) aus Hypophysen
extrakten gewonnenen Lipoitrin, das den Blutfettgehalt senkt und den 
Fettgehalt der Leber vermehrt, nicht identisch sein. 

Kohlehydra tstoHweehselhormon (blutzuckersteigerndes Hormon). 
Schon BORCHARDT (1908) untersuchte, von der Feststellung ausgehend, daB 
Akromegalie sehr haufig mit Glykosurie verbunden ist, die Wirkung wasseriger 
Extrakte der Gesamthypophyse auf den Zuekerstoffwechsel. Er wies dabei 
nach, daB die subcutane Injektion derartiger Extrakte bei Kaninchen regelmaBig 
Hyperglykamie und Glykosurie zur Folge hat. In der Folge wurden namentlich 
von Klinikern noeh ofters Beziehungen zwischen Hypophyse und Kohlehydrat
stoffwechsel angenommen. Aber erst die grundlegenden Versuche von HOUSSAY 
und seinen Mitarbeitern (1929 und folgende Jahre) brachten fUr die hormonale 
Basis dieser Beziehungen unumstoBliche Beweise. HOUSSAY wies nach, daB der 
Diabetes pankreatektomierter Kroten und Hunde dureh Exstirpation der Hypo
physe wesentlich gebessert wird. Werden aber einem derartigen pankreas
und hypophysenlosen Tier auch nur geringe Mengen von Vorderlappen
gesamtextrakt injiziert, so treten sofort wieder die Syniptome des Diabetes 
wie Hyperglykamie, gesteigerte Glykosurie und Ketonurie auf. Die den Diabetes 
bewirkende Substanz des Vorderlappenextraktes bezeichnet HOUSSAY als 
"diabetogene Substanz". Beim normalen Tier injiziert, ruft sie langsamen 
Anstieg des Blutzuckers und Glykosurie hervor (Hohepunkt 6 Tage nach der 
Injcktion). Gegen Insulin wirkt sie antagonistisch. Das letztere ist aueh bei 
dem von LUCKE (1933) beschriebenen "kontrainsularen Hormon" der 
Fall, das aber im Gegensatze zu HOUSSAYs diabetogener Substanz eine kurz
fristig verlaufende, £ltichtige Blutzuekersteigerung (Hohepunkt naeh 20 bis 
60 Minuten) veranlaBt. Nach ANSELMINO und HOFFMANN (1935) verdankt die 
von LUCKE gefundene Substanz ihre Wirkungen jedoeh Verunreinigungen mit 
kleinen Mengen von Hinterlappensubstanz, tiber deren Spezifitat sieh noeh 
nichts aussagen laBt. ANSEI,MINO und HOFFMANN selbst trennten aus dem 
Gesamtextrakt des Vorderlappens, der blutzuekersteigernd wirkt, durch 
Ultrafiltration eine blutzuckersenkende Fraktion ab, die das pankreatrope 
Hormon enthalt. Naeh Abtrennung des pankreatropen Hormons durch Erhitzen 
konnte in dem Ultrafiltrat eine zweite Substanz festgestellt werden, die blut
zuekersteigernd wirkt ("Kohlehydratstoffweehselhormon"). 1m Gegen
satz zur diabetogenen Substanz von HOUSSAY wird bei dieser das (nicht sehr 
hohe) Maximum der Wirkung schon nach 5 Stunden erreicht. 

2. Die Hormone des Zwischen- und Hinterlappens. 
Pigmenthormon (Chromatophorenhormon). Die expandierende Wir

kung von Hinterlappenextrakten auf die Melanophoren des Frosches wurde 
zum erstenmal wohl von BORBERG (1912) beschrieben. Die Entdeekung eines 
spezifischen, auf die Chromatophoren wirkenden Hormons nimmt ihren Ausgang 
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jedoch erst von den Beobachtungen von ATWELL (1919) und P. E. SMITH (1919, 
1920) an hypophysektomierten Kaulquappen. Beide Autoren stellten bei diesen 
Tieren einen auffallenden Albinismus fest, der auf einer durch Hormonmangel 
bedingten Ballung ihrer Melanophoren beruht. Die Pigmentzellen dieser. Tiere 
lassen sich aber, wie ALLEN und SMITH zeigten, sehr leicht durch die Einwirkung 
eines im Zwischenlappen vorhandenen Wirkstoffes zur Expansion bringen. 
tJbereinstimmend mn; diesen Beobachtungen konnten HOGBEN und WINTON 
(1922, 1924) das helle Farbkleid normaler belichteter Frosche durch Einspritzen 
von sog. Hinterlappenextrakt verdunkeln. 1930 wies GIERSBERG darauf hin, 
daB der funktionelle Zustand der Erythrophoren der Elritze nicht durch nervose 
Reize, sondern durch ein Hormon der Hypophyse bestimmt wird. 1932 isolierten 
ZONDER und KROHN die die Erythrophoren der Elritze expandierende Substanz, 
die sie als Intermedin bezeichneten. Mit Hille des sehr spezifischen Erythro
phorentestes fanden sie, daB das Intermedin am reichlichsten im Zwischenlappen 
vorhanden ist, daB es ein selbstandiges Hormon und mit den Hinterlappen
hormonen Oxytocin und Vasopressin nicht identisch ist. Auch die menschliche 
Hypophyse enthalt reichlich Intermedin. J ORES (1933) unterscheidet zwischen dem 
auf die Melanophoren wirkenden Melanophorenhormon und dem Erythrophoren
hormon (Intermedin) ZONDERS, das mit ersterem nicht vollig identisch sein solI. 
Nach BOTTGER (1936) gehen Intermedin wie Melanophorenhormon aus dem 
hOher konstituierten Adiuretin durch Abbau mit Alkali hervor. 

Hinterlappenhormone. S. 7 wurde in Kiirze iiber die Entdeckung 
der Wirkungen berichtet, die Hinterlappenextrakte (gewohnlich als Pituitrin 
bezeichnet) auf Ge£aBsystem, glatte Muskulatur und Diurese ausiiben. 1928 
gelang es KAMM und seinen Mitarbeitern das relativ ungereinigte Pituitrin in 
zwei in ihren Wirkungen sehr verschiedene Fraktionen zu trennen, in Oxytocin 
und Vasopressin. Von der letztgenannten Fraktion vermochte BOTTGER 
(1936) noch eine antidiuretisch wirkende Substanz, das Adiuretin, abzu
trennen. 

Oxytocin (Pitocin) wirkt nur auf die glatte Muskulatur des Uterus. Es 
lost hier starke wehenartige Kontraktionen aus, am heftigsten gegen Ende der 
Schwangerschaft. 

Vasopressin (Pitressin) bewirkt ein starkes Ansteigen des Blutdruckes 
infolge Kontraktion der kleinen Arterien und Capillaren, Kontraktion der glatten 
Muskulatur des Darmes, der Gallenblase und der Harnblase. 

Adiuretin hat am nicht narkotisierten Tier wie beim Menschen anti
diuretische Wirkung; es bewirkt Wasserretention und Kochsalzausschiittung. 
Weiterhin wirkt es auf Erythrophoren wie Melanophoren stark expandierend. 
Bei Abbau mit Hille von Alkali geht die antidiuretische Wirkung verloren, 
wahrend die Chromatophorenwirkung erhalten bleibt (s. oben bei Pigment
hormon). 

Auch zu Thymus, Zirbeldriise, Milz und Blutbildungsstatten solI die Hypo
physe hormonale Beziehungen haben, ohne daB sie bis jetzt aber erwiesen waren. 
Ebensowenig steht fest, ob aIle oben aufgezahlten Wirkstoffe, die durch Extrak
tion, fraktionierte Fallung, Ultrafiltration u. dgl. aus der Hypophyse abgetrennt 
wurden, auch intra vitam in der Driise vorhanden sind und abgesondert werden. 
Keiner dieser Wirkstoffe konnte bis jetzt in chemisch reinem Zustand gewonnen 
werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB sich die Zahl der grundsatzlich 
verschiedenen Hypophysenhormone mit dem Fortschreiten der Forschung ver
mindert und daB sich die Wirkungen auf differente Organe aus relativ gering
fiigigen Anderungen im Bau des Molekiils eines Gruppenhormons ergeben. 
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B. Die Bezeichnungen des Hirnanhanges nnd seiner Teile. 
Die zahlreichen synonymen Bezeichnungen, die im Schrifttum fiir die einzelnen 

Teile des Hirnanhanges gebrauchlich sind, lassen es als zweckmaBig erscheinen, 
eine ZusammensteIIung der haufigsten Benennungen vorauszuschicken. Dabei 
werden die im vorliegenden Beitrag gebrauchten Benennungen im Druck hervor
gehoben. 

Hirnanhang (Hypopbyse, Hypophysis cerebri, Glandula pituitaria)1. 

A. Driisenteil (Pars buccalis), Adenohypophyse, Darmteil (TRAUT
)IANN, STENDELL), Driisenlappen, EpitheliaIteil (LOTHRINGER), Orohypophyse 
(RETZIUS), Pars buccalis (TILNEY), Pars epithelialis, Pars glandularis (LUBBER
HUIZEN). 

1. Vorderlappen (Pars anterior). Adenohypophyse, chromophiler 
Teil (STERZI, GENTES), Epithelkorper (LOTHRINGER), Hauptlappen (STEN
DELL), Korper (BOLK), Korkschicht (PEREMESCHKO), Marginalteil, Prahypo
physe, Pars anterior propria (HERRING), Pars distalis (TILNEY), vorderer 
Lappen (HALLER). 

2. Trichterlappen (Pars tuberalis). Fortsatz des Epithelsaumes 
auf den Trichter (LOTHRINGER), Lobulus peduncularis (JORIS), Lobulus 
bifurcatus (BOLK, WOERDEMAN), Lobus chiasmati9us und Lobulus praemamil
laris (STADERINI), Lobus infundibularis, Pars infundibularis, Pars pedunculo
tuberalis (BENDA), Pars tuberalis der Pars juxtaneuralis (TILNEY), Processus 
infundibularis (ERDHEIM, HOCHSTETTER), Processus lingualis (BJORKMAN), vor
derer Fortsatz (B. HALLER), zungenformiger Fortsatz (W. MULLER, v. MIHAL
KOVICZ) (vgl. dazu auch S. 250). 

3. Zwischenzone 2 (Zona intermedia). Chromophober Teil (STERZI, 
GENTES), Epithelsaum (LOTHRINGER), Lobulus paranervosus (JORIS), Mark
schicht (PEREMESCHKO), Markteil, Mittellappen, Pars chromophoba (STERZI, 
GENTES), Pars infundibularis der Pars juxtaneuralis (TILNEY), Pars inter
media, RATHKEsche Cysten (ERDHEIM), Zwischenlappm. 

B. Hirnteil (Processus infundibularis)3, Pars neuralis (TILNEY). 

1. Hinterlappen [Pars posterior, Neurohypophyse (RETZIUS)]. 
Hirnteil (LoTHRINGER), Infundibularlappen, kleiner Lappen des Hirnan
hanges (KOELLIKER), Lobus infundibuli, L. nervosus, L. posterior, Pars ner
vosa, Pars neuralis, Processlls infundibuli (TILNEY), Trichterlappen. 

2. Hypophy'senstiel (Infundibulum), Hypophysengang, Pars infundi
bularis, Trichter (vgl. dazu auch S.456f.). 

.. 1 Die Bezeichnungen "Hirnanhang" und "Hypophysis" stammen von SOMMERING. 
Altere Benennungen waren d(jf]V (GALEN), Colatorium (MONDINl), Glans, qua cerebri pituita 
excipitur (VESAL), Glandula in sphenoidis sella posita (COLUMBUS), Glans pituitaria (Du
LAURENS), Glandula sphenoides s. cunearis (WHARTON), Appendix cerebri (A. v. HALLER), 
Satteldriise (GUNTHER), Schleimdriise (MAYER). 

Die Zusammensetzung der Hypophyse aus 2 Lappen wurde schon von RIOLAN und 
DRELINCOURT erkannt, indem jener 2 Driisen auf dem Sattel, dieser einen doppeIten 
Hirnanhang beschreibt. MORGAGNI nannte den hinteren Lappen "Appendix", SANTORINI 
den vorderen "Glandula pituitaria potior", den hinteren "Appendix glandulae pituitariae". 
A. v. HALLER spricht von einem "Lobus anterior und posterior". 

2 lch gebrauche diese Bezeichnungen aus den auf S. 295 naher dargelegten Griinden 
beim Menschen und bei Anthropoiden an Stelle von "Zwischenlappen" oder "Pars inter
media". Bei tierischen Hypophysen und ebenso wahrend der Embryonalentwicklung des 
:Menschen verwende ich dagegen die letztgenannten Bezeichnungen. 

3 Vor aHem entwicklungsgeschichtlich gebraucht. 
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II. Die Entwicklllng der Hypophyse des Menschen. 
1. Die primiire Anlage der Hypophyse. 
Die Entstehung der Hypophysentasche. 

Entwicklungsgeschichtlich wird die Hypophyse gewohnlich auf 2 Anlagen 
zuriickgefiihrt, eine Pars buccalis und eine Pars neuralis. Man hat dabei jenes 
relativ spate Entwicklungsstadium im Auge, in welchem sich die RATHKEsche 
Tasche bereits an die zapfenartige Ausbuchtung des Zwischenhirnbodens anlegt. 
In den letzten Jahren ist es gelungen, die Herkunft dieses Anlagematerials in 
wesentlich friihere Entwicklungsperioden zuriickzuverfolgen. Fiir die menschliche 
Hypophyse geschah dies vor aHem durch die Untersuchungen von M. S. GILBERT 
(1935), die sich auf die sehr jungen menschlichen Embryonen von INGALLS, 
BARTELMEZ und EVANS, PAYNJl und CORNER stiitzen. 

Auf dem friihesten, von GILBERT untersuchten Stadium (s. Abb. 1 a, 2 Somiten) 
kann das Ektoderm der Kopffalte noch nicht in Neuralplatte und Mundbucht
ektoderm getrennt werden. Das rostrale Ende der Neuralplatte ist nicht abgrenz
bar, wahrend ihre seitlichen Begrenzungen deutlich sind. Beim Fortschreiten 
der Entwicklung (4-7 Somiten) tritt rostral yom Kopfdarm eine vorspringende 
Zellmasse auf (s. Abb. 1 b), die als Torus opticus die seitlichen Neuralfalten 
quer iiber die Mittellinie verbindet. Nach GILBERT besteht dieser Wulst auch 
beim Embryo PAYNE (7 Somiten) noch aus einer einheitlichen Zellmasse, in welcher 
weder ein neurales noch ein ektodermales Blatt unterschieden werden kann. 
Dadurch, daB sich aber bei diesem Embryo zu beiden Seiten der neuroekto
dermalen Platte zwischen Neuralplatte und Ektoderm Mesenchym einschiebt, 
entsteht ein £laches, median gelegenes Griibchen, das PAYNE als die Anlage der 
oralen Hypophyse bezeichnet. Diese Benennung ist nach den GILBERTschen 
Untersuchungen dahin zu erweitern, daB aus dieser noch einheitlichen neuro
ektodermalen Zellplatte, die vielleicht besser als Hypophysenfeld zu be
zeichnen ist, im Laufe der Entwicklung die Gesamthypophyse hervorgeht. 

Die Trennung in Neuroepithel und Ektoderm setzt friihestens bei einem Ent
wicklungsstadium von 8 Somiten ein; wenigstens findet GILBERT die Zellmasse 
des Torus opticus bei dem Embryo DANDY im caudalen Abschnitt in 2 Epi
thelblatter geschieden, wahrend der vordere Abschnitt noch verschmolzen ist 
(s. Abb. 1 c). Der Beginn der Trennung zeigt jedoch individuelle Schwankungen: 
so ist sie bei dem Embryo CORNER (s. Abb. 1 d) noch nicht sichtbar, obwohl 
dieser bereits 10 Somiten zahlt. Auch bei dem 13 Somiten-Embryo von WALLIN 
(s. Abb. Ie) liegt der Boden des Neuralrohres yom vorderen Neuroporus bis zur 
Hohe der Prachordalplatte dem Ektoderm dicht an; in der Medianebene fand 
GILBERT die Epithelplatten noch verschmolzen. Selbst bei dem 14 Somiten
Embryo ATHEY konfluieren die beiden Blatter im Bereich des Hypophysen
feldes noch immer, wahrend der in Abb. 1£ wiedergegebene Embryo (16 Somiten) 
nun auch innerhalb des Hypophysenfeldes eine vollige Trennung, wenn auch 
dichte Aneinanderlagerung der beiden Epithelblatter zeigt. 

Die primare Anlage der Hypophyse besteht demnach aus einer neuro
ektodermalen Zellplatte, deren ektodermale Komponente im weiteren Verlauf 
die Pars buccalis liefert, wahrend die Pars neuralis aus dem caudalen Abschnitt 
der neuralen Schicht hervorgeht. Eine scharfe Abgrenzung der Anlage gegen die 
Umgebung ist um diese Zeit jedoch noch nicht moglich, da die enge Aneinander
lagerung von Boden des primaren Hirnblaschens und Ektoderm der primaren 
Mundbucht noch weit tiber die Zone der Organanlage hinausreicht. Der erste, 
der darauf hinwies, daB in der Gegend, in der sich die Hypophyse entwickelt, 
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Hirnboden und Mundbucht fest miteinander verbunden sind, war wohl MINOT 
(1897). Er betont, daB sich die Anlage der Hypophyse dadurch deutlich 
erkennen laBt, lange bevor RATHKEsche Tasche und Processus infundibularis 
entstehen. Ahnlich wie beim Menschen verlauft die fruhe Entwicklung bei 
Katze und Ratte (GILBERT 1934, 1935). 
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Abb.1. Schematische Zeichnnngen medianer Sagittalschnitte durch das vordere Ende junger menschlicher 
Embryonen. Neuralplatte schraffiert, OberfHi.chenektoderm pnnktiert, neuroektodermale Verschmelzungszone 
gestrichelt. a: 2 Somiten; b: 7 Somiten; c: S Somiten; d: 10 Somiten; e: 13 Somiten; f: 16 Somiten; Hyp.!. 
Hypophysenfeld; Kd Kopfdarm; N! NeuraJfalten; Pc Pericardialregion; Rm Rachenmembran; To Torus 

opticns; Vn Vorderer Neuroporus. (Nach GILBERT 1935.) 

Die weitere Entwicklung wird nun zunachst vor aHem durch das Wachstum 
des Vo:r;derhirnblaschens und das Auftreten der Kopfbeuge bestimmt. Es kommt 
dadurch zur Ausbildung eines Winkels, an dessen Scheitelpunkt das Ektoderm 
des Hypophysenfeldes in das Ektoderm der Rachenhaut umbiegt. Diese Stelle 
bezeichnete v. MIHALKOVrcZ als HypophysenwinkeP. Das fUr dieses Entwick-

1 v. MIHALKOVICZ unterscheidet kIar zwischen HypophysenwinkeI, Hypophysenbucht und 
Hypophysentasche, wahrend in der neueren Literatur diese Dinge nicht seIten im gleichen 
Sinne gebraucht werden. So setzt z. B. BRAHMS HypophysenwinkeI = Hypophysentasche. 
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lungsstadium der menschlichen Hypophyse vorliegende Material ist sparlich, 
so daB hier eine Liicke besteht. Namentlich fehlt es an guten Sagittalschnitt
serien. Auch del;' von RUDEL veroffentlichte mediane Sagittalschnitt eines 
menschlichen Embryos von 2,5 mm gr. L. (s. Abb. 2) ist durch projektive Re
konstruktion aus einer Querschnittsserie gewonnen und, wie sich z. B. an dem 
intra vitam sicher nicht vorhandenem Spaltraum zwischen Neuroepithel und 
Mundbuchtektoderm 1 erkennen laBt, in Einzelheiten nicht ganz zuverlassig. 
RUDEL beschreibt die Anlage der Pars buccalis dieses Embryo als £laches 
Griibchen, das in dem yom Dach der Mundbucht und yom Ansatz der Rachen
haut gebildeten Winkel gelegen ist. Die etwa 30 fl tiefe Einsenkung, die er als 
RATHKESche Tasche bezeichnet, liegt mit ihrer aus einem dreischichtigen Epi
thel bestehenden Vorderwand dem Boden des primaren Vorderhirnblaschens 

Abb. 2. Projektive Rekonstruktion eines medianen Sagittaiscbnittes durch einen menschlichen Embryo 
von 2,5 mm grol.lte LAnge. Vergr. 1:100. (Nach RUDEL 1918.) 

dicht an. Die Chorda dorsalis endet in unmittelbarer Nahe der Anlage, ohne 
daB es jedoch zu einer Beriihrung der beiden Gebilde kommt. Hinter der 
Rachenhaut ist auf der Rekonstruktion RUDELS die SEESsELsche Tasche als 
kleines, mehl;' spitzes, von Entoderm ausgekleidetes Griibchen zu sehen. Bei 
einem zweiten, 2,7 mm langen Embryo fand RUDEL die Rachenhaut bis auf 
einige sparliche Reste verschwunden; die Hypophysenbucht ist etwas deutlicher 
geworden, die SEESsELsche Tasche dagegen nicht mehr sichtbar. 

Die Vel;'anderung, die unmittelbar nach dem DurchreiBen der Rachenhaut 
mit deren oberem Stumpf vor sich gebt, wurde bei menschlichen Embryonen 
bis jetzt anscheinend nicht genau beobachtet. Nach v. MIHALKOVIOZ geht der 
Stumpf (beim Kaninchen) nicht zugrunde, andert aber seine bisherige Richtung 
und nahert sich dem Dach der Mundbucht. Dadurch wird der urspriingliche 
Winkel in eine kleine Bucht, die Hypophysenbucht, umgewandelt. HOCHSTETTER 
findet bei seinem jiingsten Embryo (3,34 mm gr. L.), der keine Rachenhaut
reste mehr zeigt, eine seichte querrinnenfol;'mige Bucht vor. Eine scharfe Ab
grenzung der Rinne war HOCHSTETTER weder in frontaler Richtung noch nach 
den Seiten hin moglich. Von einer Anlage eines Processus infundibularis ist 
auf diesem Stadium noch nichts zu sehen; die leichte Ausladung, die der 

1 Der Spaltraum fehlt auch bei dem von POLITZER und STERNBERG (1930) abgebildeten 
Embryo B mit 18 Urwirbelpaaren (Abb. 5 der Arbeit), der aber ebenso wie ahnliche Stadien 
dieser Arbeit gleichfalls aus einer Querschnittsserie rekonstruieTt ist. 
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Zwischenhirnboden im Bereich der Hypophysenbucht zeigt und die RUDEL bei 
eincm Embryo der 5. Embryonalwoche als Trichterfortsatz deutete, entspricht, 
wic HOCHSTETTER uberzeugend darlegt, der Anlage des Mamillarhockers. Das 

II ..... ! 

11 

gleiche trifft filr die von I CHUM, 
WEN (1928) bei einem Embryo 
von 23 Somiten als Infundibulum 
bezeichnete Ausbuchtung des 
Zwischenhirnbodens zu. 

Die weitere gestaltliche Ent-
wicklung der mensch lichen Hypo-

z physe ist durch die Arbeiten von 
RUDEL (1918), W. J. ATWELL 
(1926), WATERSTON (1926) und 
namentlich durch die sehr ein
gehenden vortrefflichen Unter-

j . suchungen von HOCHSTETTER 
(1924) klargelegt. 

Bei 4-5 mm langen Embryo
nen hat die Hypophysenbucht die 
Gestalt einer queren parabolisch 
gekrummtenFurche angenommen, 
wobei der Scheitelpunkt des fron
tal offenen Bogens als tiefster und 
am weitesten nach ruckwarts 
gelegener Punkt der Furche er
scheint. 

Abb. 3. Sagittaler :lledianschnitt durch die Hypophysen· 
tasche eines mcnschlichen Embryo von 6,5 nlln grolltcr 
Lange (M.E. 46). R RATHKEsche Tasche; Z Zwischenhirn· 
boden, ihnl anliegelld die vordere Taschenwand; L queI'
verlaufende Lci~t('. Fix. Bonin. Paraffin. 10 fl; H~imalaun-

Auf dem in Abb. 3 wiederge
gebenen sagittalen Medianschnitt 
eines 6,5 mm langen Embryos hat 
die Anlage schon Taschenform Eosin. Yergr.1:117. 

gewonnen. Die vordere Wand 
der Tasche liegt, nur hier und da durch vereinzelte platte mesodermale 
Zellen davon getrennt, noch immer dem Zwischenhirnboden unmittelbar an. 

Abb. 4. Hypophysentasche cines Em
bryo von 7,42 mnl grUilter Lange in 
der Ansicht von frontaL Nach cinelli 

PlattenmodelL Vergr. 1: 50. 
(Xach HOCHSTETTER.) 

An Frontalschnitten erscheint die V orderwand 
der Tasche infolge dieser innigen Lagebeziehung 
in ihrem Querdurchmesscr schwach konvex vor
gewOlbt. Die hintere Wand der Tasche ist 
gegen die Rachenhohle zu durch eine kantig 
vorspringende Leiste (L) scharf und deutlich 
abgegrenzt. Von einer Anlage des Infundi
bulums ist auch jetzt noch nichts zu sehen 1. 

Die von RUDEL irrtumlich als solche gedeutete 
Ausbuchtung befindet sich nun scheitelwarts 
verschoben in ziemlicher Entfernung vom tief
sten Punkt der Hypophysentasche. 

Bei 7-8 mm langen Embryonen besitzt die Anlage der Pars buccalis die 
charakteristische Gestalt einer mit engem, beinahe spaltformigem Lumen ver
sehenen Tasche, die zu beiden Seiten dort, wo sie an das Mundhohlendach an
schlieBt, eine leichte Verschmalerung aufweist (s. Abb. 4). Die Ausmundung 
selbst, der sog. Hypophysenmund, ist halbmondfOrmig gestaltet; ihre dorsale 

1 Das gleiche ist bei dem von POLITZER und STERNBERG (1930) abgebildeten Sagittal
schnitt aus einem Embryo von 7 mm gr6Bt'cr Lange (Abb.24 der Arbeit) der Fall. 
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Begrenzung bildet ein bogenformiger, konkaver Wulst, wahrend die frontale 
Wand ohne morphologisch erkennbare Abgrenzung allmahlich in die Epithel
platte des Mundhohlendaches iibergeht. 

a) Entwicklungsmechanisches zur Entstehung der Hypophysentasche. 
Die Frage, welche mechanischen Faktoren zur Bildung der Hypophysen

tasche fuhren, wurde im Laufe der Jahre sehr verschieden beantwortet. RATHKE, 
der Entdecker der Hypophysentasche, beschreibt dieselbe als "kleine unregel
maBig rundliche Vertiefung, die der Schleimhaut des Mundes angehorte und 
offenbar eine diinne Aussackung desselben war". Sie "bildet sich unter dem 
hintersten Teil des Hirntrichters, dringt darauf, indem sie an Tiefe zunimmt, 
durch das Bildungsgewebe ..... schrage nach oben und etwas nach hinten 
hindurch und steUt zu einer gewissen Zeit eine kurze blinde Rohre mit einem 
verhaltnismaBig recht weiten Eingang dar". Daraus geht hervor, daB sich RATHKE 
die Tasche durch aktivo, yom Epithel der Mundhohle ausgehende Proliferation 
entstanden dachte, eine Vorstellung, die lange Zeit, namentlich in den Lehr
buchern, die vorherrschende blieb, obwohl schon W. MULLER (1871) betonte, 
daB der Vorgang nicht auf einer "Wucherung", sondern darauf beruht, daB das 
blinde Ende der Tasche an Ort und Stelle unter der Zwischenhirnbasis ver
bleibt. 

Eine andere Auffassung ging dahin, daB die Bildung der Tasche unter dem 
EinfluB einer Zugwirkung der Chorda erfolgt. Ihr trat v. MIH.A.LKOVIOZ (1874) 
unter Hinweis auf das sehr wechselnde Verhalten der Chorda zur Tasche ent
gegen, urn seinerseits vor allem "die Beugung des oberon Stumpfes der durch
rissenen Rachenhaut gegen den Spheno-ethmoidalteil des Schadels" als ursach
liches Moment in den V ordergrund zu stellen. 

MINOT (1897) erkannte die entwicklungsmechanische Bedeutung, die der 
engen Verbindung von Hirnboden und Mundbuchtdach fur die fruhe Formung 
der Hypophyse zukommt. Er erblickt in ihr die mechanische Bedingung fur die 
Entstehung der l~ATHKEschen Tasche wie auch des Processus infundibularis. 

Nicht minder wichtig als diese feste neuroektodermale Verbindung sind 
die Wachstumsvorgange, die sich in der Umgebung der Anlage abspielen. Schon 
TOURNEUX (1912) beschreibt das Einwachsen des Kopfmesenchyms und seine 
Verdichtung zum Chondrocranium als einen Hauptfaktor, der die Hypophyson
anlage zur geschlossenen Tasche umbildet. Nach HOCHSTETTER (1924) bildet sich 
die Hypophysentasche dadurch, daB sich die dorsale und die seitlichen Begron
zungen der Hypophysenfurche immer starker aufrichten und gegen die Anlage 
der vorderen Wand vorschieben. Beim Tieferwerden und bei der Umgestaltung 
zur Tasche scheint HOCHSTETTER "auch das Wachstum des Zwischenhirnbodens 
in seinem zwischen Chiasmaplatte und Mamillarhoeker gelegenen Teile eine nieht 
unwichtige Rolle zu spielen", da die frontale Wand dem Zwisehenhirnboden 
unmittelbar anliegt. Ob dabei das Wachstum der vorderen Wand mit dem des 
Zwischenhirnbodens gleichen Sehritt halt oder der letztere rascher wachst und 
sich an der Anlage der Vorderwand scheitelwarts vorschiebt, vermag HOCH
STETTER nicht zu entscheiden. Eine Vertiefung der Tasche kommt auch dadurch 
zustande, "daB das von den Seiten her vorwachsende Mesodermgewebe das 
Epithel des Mundhohlendaches an der vorderen Begrenzung des Hypophysen
mundes von der Hirnwand ablost und so eine Verlagerung des Hypophysen
mundes in caudaler Riehtung herbeifiihrt". Die Hoble der Hypophysentasche 
stellt daher nach HOCHSTETTER keine Neubildung im landlaufigen Sinn dar. 
"Sie erscheint vielmehr als ein Teil der primitiven Mundbueht, der von vor
wachsenden Abschnitten der Wand dieser Hohle umwachsen und so zu einer 
Bucht der Mundhohle umgestaltet wird, wobei naturlich aueh das Eigenwachstum 

Handbuch der mikroskop. Anatomie VI/3. 2 
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der einmal angelegten Bucht eine Vertiefung der Bucht bedingen muB. Aber 
diese Vertiefung hiilt wenigstens ziemlich gleichen Schritt mit dem Wachstum 
der an die epitheliale Wand der Bucht oder Tasche anschlieBenden Teile". 

KINGSBURY und ADELMANN (1924) bezeichnen die Bildung des Hypophysen. 
winkels als Ergebnis der Kopfbeugung; seine Umwandlung zur Tasche ist 
nach ihnen durch Entwicklungsvorgange bedingt, die sich im Mesenchym des 
Kopfes abspielen. Die Bildung der Pars buccalis der Hypophyse kann daher 

Abb. 5. Mediane Sagittalschnitte durch den Boden des Zwischenhirns von Katzenembryonen. Die Verteilung 
der Mitosen ist dadurch sichtbar gemacht, daB fiir jede Mitose ein Punkt eingesetzt ist. Abkiirzungen: Ohp 
Chiasmaplatte; Hw Hypophysenwinkel; In Infundibularregion; Kd Kopfdarm; Mh Mittelhirn; Ne Neuro
ektodermalplatte; Or Opticusregion; Pb Pars buccalis; Pi Processus infundibularis; Pm Pramamillarregion; 
Po PostopticuspJatte; Rh Rachenhaut; Rt RATHKESche Tasche; Vh Vorderhirn; Vn Vorderer Neuroporus. 

(Aus GILBERT 1934.) 

als das mechanische Ergebnis der Cephalisation betrachtet werden. Diese Ge
dankengange wurden dann in den letzten Jahren namentlich von SCHWIND 
(1928), BRAHMS (1932) und GILBERT (s. unten) (1934, 1935) in Einzelheiten 
weiter ausgebaut. Wachstumsvorgange der Umgebung der Anlage werden 
auch von HALLER und MORI (1925) als wesentliche FaktOJ;en fiir die Bildung 
und Abschniirung der RATHKEschen Tasche verantwortlich gemacht. Nach den 
genannten Autoren entsteht die RATHKEsche Tasche durch Verwachsung der 
kranialsten Teile der Spalte zwischen dem primitiven Kieferring und Auge, 
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der Kie£eraugenspalte, und durch die seitliche Einengung der so entstandenen 
ektodermalen Bucht dm;ch die PramandibularhOhlen. Bei der Abschniirung 
der Tasche spielt das Wachstum des Restes der Rachenhaut, das der Oberkiefer
£ortsatze und des mittleren Stirnfortsatzes eine wichtige Rolle. "Aus dem Rest 
der Rachenhaut entsteht ein dickes Polster, das ,Hypophysenpolster', und zwar 
dadurch, daB Mesoderm zwischen die beiden Epithelplatten, die die Rachenhaut 
bilden, von hinten und von oben hineinwachst. Die Kie£enortsatze schieben 
sich vor und schlieBen damit das Sackchen seitlich abo Zwischen die beiden 
Oberkie£erfortsatze wachst von vorn yom mittleren Stirnfortsatz Mesoderm
gewebe ein und schlieBt so das Sackchen von vorn abo Diese Masse bildet auf 
Medianschnitten die vordere, wahrend das Polster die hintere Lippe des Hypo
physenrachenganges bildet." 

Sehr eingehend hat sich Gn.BERT mit del' Analyse der Faktoren befaBt, die 
zur Bildung der RATHKEschen Tasche fiihren. Nach ihr ist del' primare Faktor 
gegeben dm;ch das Vorhandensein einer mesenchymfreien Zone, in der sich :t:elativ 
lange Zeit Mundbuchtektoderm und Neuralepithel des Hirnbodens unmittelbar 
beriihren; sie stellt bis zu einem gewissen Grade dessen Fixpunkt dar, urn den 
sich die weite:t:en Entwicklungsvorgange abspielen. Bei einem Vergleich der 
in Abb.5 wiedergegebenen 4 Sagittalschnitte tritt die Bedeutung dieser Ver
einigung sehr klar hervo:t:, ebenso abel' auch die Wirkung des zweiten Faktors, 
del' in der nach ventral erfolgenden Biegung des Vorderhirns gelegen ist. Durch 
sie wird das Ektoderm eingezogen und zur Tasche vertieft. Dazu kommen dann 
schlieBlich die Wachstumsvorgange in der Umgebung der Anlage, die mit der 
ganzen Kopfbildung in Zusammenhang stehen. Schon an den Sagittalschnitten 
del' Abb. 5 laBt sich die Wirkung verfolgen, die, wie ja auch schon HOCHSTET
TER u. a. hervorhoben, der Ausbreitung des zwischen Hirnboden und Mundbucht 
sich einschiebenden Mesenchyms fiir die Vertiefung der Tasche zukommt. 

Somit ergibt sich, daB die Hypophysentasche keineswegs durch 
einen aktiven Ausstiilpungsvorgang des Mundbuchtepithels ent
steht. Der primare Faktor in del' Entwicklung ist gege ben durch 
das Vorhandensein eine:t: mesenchymfreien Zone, in del' sich re
lativ lange Zeit Mundbuchtektoderm und Neuralepithel des Hirn
bodens unmittelbar beriihren. Dazu gesellen sich als weitere 
wichtige Faktoren die Entwicklungs- und Wachstumsvorgange, 
die sich bei del' Kopfbildung in der naheren und weiteren Um
ge bung dieser Zone a bspielen. 

b) Die Herkunft des Driisenteiles (Pars buccalis). 
Beziiglich der Herkunft des Driisenteiles der Hypophyse stehen sich die 

Auffassungen noch immer scharf gegeniiber, obwohl man die Frage bei unvor
eingenommener Betrachtung eigentlich als entschieden bezeichnen muB. Die 
ersten Autoren, wie RATHKE, W. MULLER waren der Meinung, daB sich die 
Hypophysentasche aus dem abgeschniirten blinden Ende des Vorderdarms 
entwickelt, also entodermalen Ursprungs sei. REICHERT, HIS betrachteten sie 
als einen Abkommling des mittleren Keimblattes, da sie sich aus dem verkiim
merten Ende der Chorda oder aus einer Wucherung der weichen Hirnhaut bildet 
(REICHERTS spatere Ansicht). DURSY ve:t:suchte eine Vereinigung beider An
sichten: das Epithel del' Hypophyse solI sich aus dem blinden Ende des Vorder
darms, das gefaBhaltige Stroma aus dem Chordakopf bilden. 

Demgegeniiber stellte schon GOETTE (1873) bei hoheren Wirbeltieren und 
BALFOUR (1874) bei Selachiern fest, daB die buccale Anlage ektodermaler Her
kunft ist. Auch v. MIHALKOVICZ (1875, Kaninchen, Gans) kommt zum gleichen 
Ergebnis, ebenso KOLLIKER (1879), RABL-RuCKHARD (1880, 1883), BALFOUR 

2* 
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(1880), TODARO (1881), SCOTT (1883), DOHRN (1882), KRAUSHAAR (1883), HIS 
(1886), WALDSCHMIDT (1887), MINOT (1887), SAINT-REMY (1895), PRENANT (1896), 
HALLER (1898), SALZER (1898) u. a. Trotzdem wurde immer wieder eine rein 
entodermale [z. B. HOFFMANN (1896), OSTROUMOFF (1888), PRATHER (1900)] 
oder eine gemischt entoektodermale Herkunft [z. B. v. KUPFFER (1893), SAINT 
REMY (1897), VALENTI (1895, 1897), GREGORY (1902), NUSSBAUM (1896)] ange
nommen. In neuerer Zeit traten namentlich BRUNI (1915, 1916) und Mn,LER 
(1916) fUr eine Mitbeteiligung entodermalen Materials ein, wahrend Lups (1929) 
fUr die Ente angibt, daB die Grenze zwischen Ekto-, Ento- und Mesoderm bei 
Durchbruch der Rachenhaut so unscharf wird, daB es ihm nicht moglich war, 
mit Sicherheit zu bestimmen, aus welchem Keimblatt sich die Hinterwand der 
Pars buccalis bildet. BRUNI (1915) unterscheidet im allgemeinen auBer der 
ektodermalen Hauptanlage, die in der RATHKEschen Tasche gegeben ist, noch 
drei entodermaleAnlagen, namlich 1. die SEESsELscheTasche, 2.das sog. "mittlere 
Divertikel", das zwischen RATHKEscher Tasche und SEESsELscher Tasche liegt 
und 3. eine solide Knospe, die am Gipfel der SEESsELschen Tasche auftritt 
("gemma dalla tasca di SEESSEL"). Bei der Entwicklung der menschlichen 
Hypophyse trennt BRUNI (1916) zwischen zwei ektodermalen und zwei ento
dermalen Anlagen, namlich der dem "Vorraum" WOERDEMANS entsprechenden 
Bucht und der RATHKEschen Tasche einerseits, dem mittleren Divertikel und 
der SEESsELschen Tasche andererseits, ohne daB er jedoch das Vorhandensein 
dieser Teile auch wirklich bewiesen hatte (s. unten). Auch MILLER nimmt 
(beim Schweineembryo) die Beteiligung einer entodermalen, dem Rachenepithel 
entstammenden Anlage an. Eine weitere wichtige Rolle spielt nach ihm ferner 
die Chorda, die mit der Riickwand der Hypophysentasche verschmolzen sein 
solI und ihr entodermales Material zufiihrt. MILLER beschreibt dann auch 
Unterschiede zwischen den Zellen der vorderen und hinteren Wand der RATHKE
schen Tasche, die er ahnlich wie V. KUPFFER (1894) mit deren ektodermaler bzw. 
entodermaler Herkunft in Verbindung bringt, derart, daB die chromophilen 
Zellen von der entodm;malen, die chromophoben dagegen von der ektodermalen 
Komponente der RATHKEschen Tasche abstammen sollen. Demgegeniiber stellt 
NELSON (1933a) auf Grund seiner Untersuchungen am gleichen Tiermaterial 
( Schwein) eine Mit beteiligung von Entoderm (SEESsELsche Tasche, Pharynx
epithel) in Abrede. Eine Beriihrung von Hypophysisanlage und Chorda ist in
konstant und wahrscheinlich ohne Bedeutung. Sekundare Kontakte zwischen 
Chorda und Pharynxepithel sind zufalliger Natur. Mit Recht verwirft NELSON 
ferner auch die von MILLER behaupteten Unterschiede zwischen den Epithel
zellen der vorderen und hinteren Taschenwand. 

Auch ATWELL (Kaninchen, 1918a) stellt in Abrede, daB sich das Entoderm 
an der Bildung der Adenohypophyse beteiligt. In einer weiteren, die Entwicklung 
der menschlichen Hypophyse betreffenden Arbeit hebt ATWELL (1926) sehr richtig 
hervor, daB der jiingste von BRUNI untersuchte menschliche Embryo (7 mm) 
schon zu alt war, um eine Abgrenzung von Entoderm und Ektoderm zu gestatten, 
da Reste der Rachenmembran, die beim Fehlen sonstiger Unterschiede eine 
Trennung zwischen Ektoderm und Entoderm ermoglichen wiirden, gewohnlich 
schon viel friihzeitiger verschwinden. So konnte ATWELL selbst beim jiingsten 
seiner Embryonen nichts mehr von derartigen Resten auffinden, obwohl dieser 
Keimling mit 4,68 mm wesentlich jiinger war als das jiingste Stadium BRUNIS. 
Auch RUDEL (1918) traf bei einem Embryo von 2,7 mm gr. L. nur noch sparliche 
Reste an. Beziiglich der von BRUNI beschriebenen Divertikel bemerkt ATWELL, 
daB er wohl ab und zu an der Hinterwand der RATHKEschen Tasche solche Ge
bilde vorfand. Lage und Auftreten derselben war aber so wechselnd, daB ihnen 
keine wesentliche Bedeutung zugesprochen werden kann. 
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Als weitere Verfechter einer ektodermalen Herkunft seien von neueren 
Autoren noch genannt: SMITH (1914, Amia calva), BAUMGARTNER (1915, Squalus 
acanthias, 1916, Reptilien), ATWELL (1918b, 1921, Amphibien), LUBBERHUIZEN 
(1927, 1931, Behaj) , SCHWIND (1928, Ratte), RAE (1930, Meerschweinchen) , 
BRAHMS (1932, Katze), WATANABE (1934, 1935, Vogel). 

Auf Grund dieser Arbeiten wie auch eigener Beobachtungen komme ich zu 
dem Ergebnis, daB die Prahypophyse zum mindesten beim Menschen 
und beim Siiugetier rein ektodermaler Herkunft ist. Es liegt kein 
Beweis dafiir vor, daB sich bei der Entstehung des Driisenteiles, etwa durch die 
Einbeziehung der SEESsELschen Tasche, wie manche Autoren glaubten, auch 
entodermales Material beteiligt. Ebensowenig wurde eine Mitwirkung der 
Chorda bewiesen. 

2. Die AblOsung der Hypophysentasche yom Zwischenhirnboden. 
Das Auftreten des Processus infundibularis. 

1m vorausgehenden kam die allmahliche Entstehung der Hypophysentasche 
zur Darstellung. Der nachste Schritt in der Entwicklung des Organes besteht 
in der AblOsung der Hypophysentasche yom Zwischenhirnboden. 

Abb.6. Frontalschnitt durch die Hypophysentasche eines 
menschlichen Embryo von 12,3 mm S.S.L. (MR 35); 
Mw Mittelwnlst; R Hypophysentasehenrinne. Fix. Bonin. 

Paraffin 10,.. Hamalann-Eosin. Vergr. 1: 73. 
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Abb. 7. Hypophysentasehc eines mensehliehen 
Embryo von 12,5 mm S.S.L. in der Ansieht von 
frontal; HH Horner des Vorderlappens; I In· 
eisur fiir den Hirnteil; Mw MittelwnIst. Naeh 

einem Plattenmodell. Vergr. 1:50. 
(Naeh HOCHSTETTER.) 

Sie beginnt bei Embryonen von 8 mm gr. L. und erfolgt in der Weise, daB 
sich das Mesenchym von den Seiten her keilformig zwischen frontaler Wand 
der Tasche und Zwischenhirnboden vorschiebt, ein Vorgang, der sich am schonsten 
an Querschnittsserien durch die Anlage verfolgen laBt. Wie Abb. 6 zeigt, bleibt 
dabei der Zusammenhang zwischen Hirnboden und frontaler Taschenwand am 
langsten im medianen Teil erhalten, wodurch es auf der Vorderwand der Tasche 
allmahlich zur Ausbildung eines medianen sagittal verlaufenden Wulstes, des 
sog. "Mittelwulstes" (HOCHSTETTER) kommt, der namentlich im oralen Teil 
der Tasche deutlich hervortritt (s. Abb. 7). Der Vorwolbung nach auBen ent
spricht die auf Abb. 6 im Querschnitt sichtbare, sagittal verlaufende Rinne im 
Innern (Hypophysentaschenrinne). 

Der "Mittelwulst" wurde von WOERDEMANN (1915) bei Embryonen vom Menschen 
und von Macacus als "medianer Kamm", von ATWELL (1926) als "Anterior chamber" 
beschrieben. Er ist auch bei Fledermaus, Katze, HUM gut ausgebildet, wahrend er beim 
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Kaninchen, Meerschweinchen, Eichhornchen, Maulwurj, Igel nur schwach entwickelt ist und 
bei der Ratte zu fehlen scheint (HOCHSTETTER). 

Auf dem in Rede stehenden Entwicklungsstadium wird zum erstenmal die 
Anlage des Hirnteiles der Hypophyse sichtbar, und zwar nach HOCH
STETTER bei Embryonen von etwa 9 mm Gesamtlange zunachst als Verdickung 
des Zwischenhirnbodens, von der aus kurze Zeit spater (10,4 mm) eine Aus
buchtung, der sog. Processus infundibularis, ihren Ursprung nimmt (s. Abb. 8). 
Die Ausbuchtung liegt normalerweise am Grunde des Hypophysensackchens 
des sen Riickwand dicht an und ruft dadurch an der Beriihrungsstelle sehr bald 
eine entsprechende Eindellung hervor. An dieser Stelle wird dann das Wachstum 
des Hypophysensackchens durch den sich weiter vergroBernden Processus in
fundibularis gehemmt, wahrend es zu beiden Seiten desselben fortschreitet. 
So kommt es zur Ausbildung einer mehr oder weniger tiefen Incisur und zweier 
seitlich davon gelegener Horner (s. Abb. 7, I und H). Der dem Processus in
fundibularis anliegende Wandteil des Hypophysensackchens stellt die Anlage 
des spateren Mittellappens dar. 

Der Zeitpunkt, zu dem die Ausbuchtung des Proc. infundibularis erstmals 
sichtbar wird, schwankt etwas. HOCHSTETTER gibt 10,4 mm an, WATERSTON 
8 mm, GILBERT 9 mm. 

Entwicklungsmechanisches zur Entstehung des Processus infundibularis. 

Der erste Versuch, die Entstehung des Processus infundibularis entwicklungs
mechanisch zu erklaren, wurde von DURSY (1869) unternommen. Er wie 
W. MULLER leiten seine Bildung von dem ange blichen Zusammenhang des Chorda
endes mit der Vorderhirnbasis abo Dadurch, daB die Chorda im Langenwachstum 
im Verhaltnis zur Medullarrohre zuriickbleibt, wird die Anheftungsstelle zu einer 
kleinen Falte, eben dem Processus infundibularis, ausgezogen. Spater wird der 
Zusammenhang von Vorderhirn und Chordaende durch dazwischen wachsendes 
Mesenchym gelOst und das weitere Auswachsen des Trichters geht spontan 
vor sich. 

Schon V. MIHALKOVICZ widerlegte diese Annahme durch die Feststellung, 
daB das Ende der Chorda niemals mit dem Vorderhirnblaschen in Verbindung 
steht, infolgedessen auf dieses auch keine Zugwirkung ausiiben kann. Nach seiner 
Auffassung driickt vielmehr die Wand der entstehenden Hypophysentasche 
die Basis des Vorderhirnblaschens ein, wodurch zwischen Tasche und mittlerem 
Schadelbalken durch Einknicken eine Falte, eben der Processus infundibularis, 
entsteht. 

HOCHSTETTER (1924) geht bei seiner Erklarung davon aus, daB die Entwick
lungspotenz fiir die Neurohypophyse sehr wahrscheinlich in jenem Teil des 
Zwischenhirnbodens lokalisiert ist, der in Beriihrung mit dem oberen Abschnitt 
der fJ;'ontalen Wand der Hypophysentasche steht. Dadurch, daB der zwischen 
Chiasmaplatte und diesem Zellkomplex gelegene Abschnitt des Zwischenhirn
bodens starker wachst als die frontale Wand der Hypophysentasche, wird der 
Zellkomplex iiber den Gipfelrand der Hypophysentasche vorgeschoben. Wenn 
sich dann der Trichterfortsatz aus diesem Anlagematerial bildet, so kommt er 
auf die Riickwand der Tasche zu liegen. Lageanomalien der Neurohypophyse, 
derart, daB die Anlage auf der Frontalseite der Tasche bleibt, erklart HOCH
STETTER mit einem verminderten Wachstum des obengenannten Abschnittes 
des Zwischenhirnbodens. 

Wiederum verschieden davon und zum Teil gegensatzlich ist die Auffassung, 
die GILBERT iiber die entwicklungsmechanischen Faktoren entwickelt. Nach 
ihr erfolgt die Bildung der Neurohypophyse weder durch Wachstum noch durch 
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aktive Ausstillpung des Hirnbodens. GILBERT stiitzt sich dabei auf die Beob
achtung, daB Mitosen zur fraglichen Zeit gerade in der Infundibularregion 
praktisch fehlen, wahrend sie sowohl in der Gegend des Chiasmas wie in der 
pramamillaren Region sehr zahlreich sind (s. Abb. 5, in der die Mitosen in den 

Raile 
F1!f.mm 

Schwein 
I 13mm 

I/und 

I 
I 
I 

15J' 

~'07° 
I 
I 
I 
I 

K9mm 

L 11mm 

Hensch 
Abb.8. Mediane Sagittalsclmitte durch Zwischenhirnboden und Hypophysis von Ratten- (A-C), Schweine
(D-F), Hunde- (G-I) nnd Menschenembryonen (J -L). Bei jeder Zeichnung ist der Winkel eingetragen, den 
die Neuroektodermalplatte der IIypophysenaniage mit der Achse der Ventralfalte bildet. Die Drehung der 
Neuralplatte wahrend der Bildung des Proe. infundibniaris wird dadurch bei jeder Species gut sichtbar. 

(Nach GILBERT 1935.) 

fraglichen Regionen des Zwischenhirnbodens durch Punkte gekennzeichnet sind}. 
Das starke Wachstum dieser wie auch der seitlich davon gelegenen Regionen 
fiihrt nicht nur zu einer Verstarkung der kranialen Flexur des Hirnbodens, 
sondern auch zu einer Lageveranderung der Neuroektodermplatte. Nach 
GILBERT kommt es dabei aber zu keinem Gleiten des Hi:rnbodens iiber die 
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Spitze der Tasche im Sinne HOCHSTETTERS, sondern zu einer Knickung der 
Neuroektodermplatte, wobei die Spitze der Tasche vom dorsalen Ende in der 
Richtung nach rostral zu verschoben wird (s. Abb. 8). 

3. Die Abschniirung der Hypophysentasche und ihre Urnbildung 
zurn Hypophysenkorbchen. 

Die AblOsung der Hypophysentasche vom Epithel des Rachendaches voll-
zieht sich bei Embryonen von 12-20 mm S. S. L. Die anfangs breite Aus

---1111' 

Abb. 9. Anlage der Adenohypophyse cines mensch· 
lichen Embryo von 16 mm S.S.L. von frontal gesehell. 
Mw Mittelwulst; Hy Hypophysengang; v. R. verdiinnter 
Rand des Hypophysensaekes. N aeh einem Plattenmodell. 

miindung der Hypophysentasche 
wird durch das vordringende Mesen
chymgewebe, das zum gr6Bten Teil 
das Anlagematerial fur den Schadel
grund liefert, immer weiter einge
schnurt, so daB es schlieBlich zur 
Ausbildung eines dunnen, zunachst 
noch hohlen Sti{\les kommt, der 
das Hypophysensackchen mit der 
RachenhOhle verbindet (Stiel ung 
des Hypophysenganges, siehe 
Abb . 9 und 10). Die (aktive und 
passive) Langenzunahme des Ganges 
halt vorerst noch gleichen Schritt 
mit dem Dickenwachstum der Keil
beinanlage, doch wird der Epithel
strang dabei immer diinner, um 
schlieBlich seine Lichtung zu ver-

Vergr. 1 : 50. (Naeh HOCHSTETTER.) 
lieren und in einzelne Teilstucke zu 

zerfallen. Haufig ist dann der Hypophysengang schon beiEmbryonen von 20 mm 
S. S. L. im Bereich der knorpeligen Keilbeinanlage v611ig verschwunden, wobei 

Pr. i. 
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Abb. 10. Sagittalsclmitt dureh die Hypophysenanlage eines menschliehen Embryo von 16,9 mm S.S.L. (ME. 33). 
Der Hypophysengang wirdin seinem mittlerenAbschnittdurch di e knorpeligeAnlage des Keilbeins eingesclmiir t. 
Oh Chiasmaplatte; Pro i . Processus infundibularis; Hh Hypophysenhohle; Hy Hypophysengang; P. i. Anlage 

des Zwisehenlappens. Fix. Bouin; Paraffin 10!'. Hamalaun·Eosin. Vergr. 1:70. 

seine Verlaufsrichtung noch einige Zeit an einem mit Mesenchym gefullten, 
die Knorpelplatte durchsetzenden Kanal (Canalis craniopharyngeus) erkennbar 
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ist. An der Anlage der Pars buccalis selbst erhalt sich yom Hypophysengang 
noch fUr einige Zeit ein kleiner, spitzkonischer Fortsatz. An ihm liiBt sich 
erkennen, wie weit diese ursprunglich am meisten caudal gelegene Stelle im 
Laufe der Entwicklung vor- und emporgeschoben wurde (HOCHSTETTER). Auf 
Reste dieses Stummels werden seit 
ERDHEIM die spateren J>lattenepithel
nester der Pars tuberalis zuruckge
leitet (weiteres s. S. 272). 

Anders verhalt sich der mit dem 
Epithel des Rachendaches verbundene, 
unter dem Keilbeink6rper gelegene 
Teil des Hypophysenganges, von dem 
beim Menschen sehr haufig groBere 
und kleinere Reste noch fUr lange:re 
Zeit erhalten bleiben, wahrend sie bei 
Tieren meist einer raschen Ruckbil
dung anheim fallen. Abb.ll zeigt einen 
derartigen, noch mit dem Rachen
epithel verbundenen Rest des Hypo
physenstieles. Bei alteren Embryo
nen (60-100 mm S. S. L.) lassen sich 
fast immer deutliche Anzeichen einer 
Weiterentwicklung dieser Keime durch 

Abb. 11. Rest des Hypophysenganges (R) an der 
Ausmiindung in die Rachenhiihle. Aus ihm entsteht 
die Rachendachhypophyse. Menschlicher Embryo yon 
25 mm S.S.L. (ME. 4). Fix. Bouin. Paraffin lOp. 

Hamalaun·Eosin. Vergr. 1:125. 

Ausbildung epithelialer Drusenbalkchen beobachten, die zur Entstehung der 
Rachendachhypophyse fUhren. 

Wahrend RUDEL angibt, daB Reste letztgenannter Art nur ausnahmsweise 
bestehen bleiben, traf sie HOCHSTETTER bei der Untersuchung der Schnittserien 

Abb.12. Quersclmitt durch das Hypophysensackchen eines menschlichen Embryo yon 25 mm S.B.L (ME. 4), 
v. W. yordere Wand des Hypophysensackchens mi t epithelial en Knospen; M w Mittelwulst; M r lVIittel wulstrinne; 
Hh Hypophysenhiihle; h. W. hintere Wand des Hypophysensackchens. ]'ix. Busa. Paraffin 10 p. Hamalann·Eosin. 

Vergr. 1:63. 

von mehr als 35 Embryonen zwischen 30 und 105 mm S. S. L. ohne Ausnahme 
an. Das gleiche berichtet ATWELL (1926). Auch in 57 von mir untersuchten 
menschlichen Embryonen waren immer Reste nachzuweisen. Dementsprechcnd 
findet man auch bei Neugeborenen in der Regel eine gut entwickelte Rachen
dachhypophyse vor. 

Die Weiterentwicklung der in Abschnurung begriffenen oder 
e ben a bgeschnurten Hypophysenanlage vollzieht sich in der Weise, 
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daB sich zunachst die Seitenrander wie der caudale Rand des abgeplatteten 
Sackchens hirnwarts umbiegen. Dadurch bekommt die Anlage, von frontal 
gesehen, die Form einer flachen Schale, die durch den schon friiher erwahnten 
Mittelwulst in eine rechte und linke Halfte geteilt wird (s. Abb. 9). Ein Frontal
schnitt durch die Anlage laBt die GroBe des Mittelwulstes, die Vertiefung der 

in ihm gelegenen Hypophysen
rinne, wie die Aufbiegung der 
Seitenrander des Sackchens gut 
erkennen (vgl. Abb. 12). Das 
Epithel der frontalen Wand 
ist deutlich verbreitert und 
bildet epitheliale Knospen, die 

~~~r-Jfl. gegen das Mesenchym vordrin
. gen und das Einsetzen proli-

;;;;-'---7-=--..- Pr .•. ferativen Wachstums der An-

. . \ .. ~ .... ... .. . 

Abb. 13. Querschnitt durch die Hypophysenanlage eines 
menschlichen Embryo von 25 mm S.S.L. (ME. 4) in der Hohe 
des Hirnteils. Hh Hypophysenhorn; Pro i. Processus infundi-

bularis. Fix. Susa. Paraffin lOp. Hamalaun-Eosin. 
Vergr. 1:63. 

lage anzeigen. Die bis vor 
kurzem noch enge Aneinander
lagerung von Mittelwulst und 
Zwischenhirnboden beginnt 
sich durch Einschieben von 
Mesenchym zu lOsen. 

Die Anlage des Hirnteils, 
der Processus infundibularis, 

hat urn diese Zeit der Entwicklung die Form eines hohlen rundlichen oder 
meist keulenformigen Zapfens. Die eigenartigen Zellverschiebungen, die zur 
Ausbildung sekundarer Buchten und Cysten fiihren, sind in Abb. 13, die einen 
Frontalschnitt durch die Anlage des Hirnteils zeigt, gut sichtbar. Die rechts 
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Abb. 14. Hypophysenkorbchen eines menschlichen 
Embryo von 26 mm S.S.L. von frontal und oben ge
sehen. P. t. Anlage der Pars tuberalis. B seitlicher 

Binneuraum des Korbchens. Nach einem Platten
model!. Vergr. 1:50. (Nach ATWELL 1926.) 

und links yom Zapfen gelegenen 
blasenartigen Gebilde sind Durch
schnitte durch die Horner der Adeno
hypophyse, die auf dem in Abb. 9 
wiedergegebenen Wachsmodell deut
lich hervortreten; ihre Lichtung steht 
in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Hypophysenhi:ihle. 

SchlieBlich erfordern noch die in 
Abb.9 zu beiden Seiten des Hypo
physenstieles sichtbaren mit v. R. 
bezeichneten Vorwolbungen, die 
HOCHSTETTER "verdiinnten Rand 
des Hypophysensackes" benennt, 
einige Aufmerksamkeit. Sie ent

sprechen kleinen, an den Modellen von ATWELL (1926) sichtbaren Vorspriingen, 
werden von ATWELL als "paarige Seitenlappen" ("paired lateral lobes") benannt 
und als Anlage des Trichterlappens der Adenohypophyse ("Pars tuberalis") 
gedeutet. Auch ATWELLS Beschreibung dieser Stellen als "epithelial shelves, 
thinner than any other part of the margin of the epithelial hypophysis" zeigt, 
daB es sich urn die gleichen Gebilde wie bei HOCHSTETTER handelt. 

ATWELL fand die Anlagen friihestens bei Embryonen von 10,5 mm S. S. L. 
Sehr bald nach dem Verschwinden des Hypophysenganges vereinigen sich diese 
beiden Seitenlappen durch ein Mittelstiick zu einer einheitlichen Anlage, WIe 
sie auf dem in Abb. 14 wiedergegebenen Plattenmodell sichtbar ist. 
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Die paarigen Seitenlappen ATWELLB entsprechen den von GAUPP (1893) bei Eidechsen 
gefundenen "Lateralknospen", den von CHIARUGI (1894) beim Meerschweinchen und von 
ATWELL (1918) beim Kaninchen beschriebenen "Seitenlappen", den "Lobuli laterali" von 
ROSSI (1896) und BRUNI (1915, 1916), den "Bourrelets lateraux" von WEBER (1898), den 
"Seitensprossen" von v. ECONOMO (1904), dem "Processus tuberalis" von TILNEY (1913), 
dem "Lobulus bifurcatus" von BaLK (1910, 1917) und WOERDEMAN (1915). 

Bei der in Abb. 14 wiedergegebenen Hypophysenanlage hat auch die von 
den aufgebogenen Seitenrandern ausgehende epitheliale Wucherung groBe Fort
schritte gemacht. Durch sie gewinnt die vorher schalenformige Anlage all
mahlich die Gestalt eines dickwandigen, quergestellten Korbchens, dessen 
Offnung gegen den Boden des Zwischenhirns gerichtet ist [Hilus der Adeno
hypophyse (HOCHSTETTER)]. Der Binnenraum des Korbchens, der von 

Abb. 15. Sagittaler Medianschnitt durch die Hypophyse eines menschlichen Embryo von 44 mm S.S.L. (ME. 39). 
Die Mittelwulstplatte ist voll getroffen. Sie hat sich nach vorne mit den Wucherungen der frontalen Korbwand 
vereinigt. 1m Bereich der Anlage der Pars intermedia beginnende Proliferation. 1m Bereich des Processus 
infundibularis starke Zellwucherung. Bezeichnungen: Bo Boden der HypophysenhOhle; h. S. hintere Sattel· 
Jehne; Hh HypophysenhOhJe; Mw MitteJwulstplatte; Nh Neurohypophyse; P. i. Pars intermedia; P. t. Anlage 

der Pars tuberalis; R . i . Recessns infundibularis Bouin. Paraffin 10 ". Hamal ann·Eosin. Vergr. 1:75. 

gefaBreichem, lockerem Mesenchymgewebe ausgefiillt ist, wird durch eine yom 
Mittelwulst gebildete Zellplatte, die in Abb. 14 nicht sichtbar ist, in eine rechte 
und linke Halfte geschieden. 

Sehr deutlich tritt diese "Mittelwulstplatte" (HOCHSTETTER) auf dem 
in Abb. 15 dargestellten medianen Sagittalschnitt durch die Hypophysenanlage 
eines lOwochigen Embryos hervor. Die yom Mittelwulst aussprossenden Epithel
strange reichen hier nach oben bis gegen das Zwischenhirn, nach vorne bis zu 
den von der umgebogenen Frontalwand ausgehenden Wucherungen, mit denen 
sie zu einer einheitlichen Platte verschmelzen. Ganz anders ist das Bild, das 
ein seitlich durch das Hypophysenkorbchen gefiihrter Sagittalschnitt bietet 
(s. Abb. 16), der den mesenchymatosen, nach oben offenen Binnenraum des 
Korbchens zeigt. 

Die am vorderen Rand des Korbchens gelegeneAnlage der Pars tu beralis, 
die nach den Untersuchungen ATWELLS aus den paarigen Seitenlappen hervor
geht, ist nun bis in die Nahe der Chiasmaplatte emporgehoben (s. Abb. 15 und 16). 
Auf paramedianen Schnitten wie Abb. 16 findet man im Bereich der Anlage 
konstant rechts wie links ein gestrecktes, mit Hohlraum versehenes Kanalchen, 
das in seinem Aussehen gewisse Ahnlichkeit mit den Aussprossungen der Hypo
physenMhle besitzt, aber mit diesen weder durch Ursprung noch Verschmelzung 
zusammenhangt. 
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HOCHSTETTER erwiihnt die Anlage der Pars tu beralis (als "Processus 
infundibularis") erstmals bei einem Embryo von 41,6 mm S. S. L.; er schildert 
sie an dieser Stelle (S. 68) als Drusenbalken, die "am vorderen Rand des Adeno
hypophysenhilus von der frontalen Wand des Hypophysenkorbes" "in der 
Richtung gegen die Chiasmaplatte zu auszuwachsen beginnen". Bei einem 
Embryo von 44 mm beschreibt HOCHSTETTER (S.69) "den Durchschnitt der 
aus dem umgebogenen und chiasmawiirts emporgewachsenen, fruher caudalen 
Rande des Hypophysensackes entstandenen Platte von Drusenschliiuchen oder 
Balken, von denen aber nur ein dem Chiasma opticum zuniichst liegender Schlauch 
ein deutlichesLumen zeigt". "DieserDrusenschlauch stellt die Anlage jenesTeiles 
der Adenohypophyse dar, der sich spater an der vorderen Wand des Infundi
bulums chiasmawarts emporzieht und den ich ,Processus infundibularis' nenne." 
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Abb.16. Paramedianer Sagittalschnitt durch die Hypophysenaniage des gieichen Embryo. Man sieht den 
von iockerem Mesenchym ausgefiillten Binnenraum (B) des Hypophysenkorbchens. Die iibrigen Bezeichnnngen 

sowie Technik usw. wie in Abb. 15. 

Auch BENDA (1932) fielen die mit relativ weitem Lumen versehenen Schlauche 
der Tuberalisanlage auf. Ihre Ahnlichkeit mit den "Kanalaussprossungen aus 
dem kranialen und lateralen Umschlagsrand der Hypophysenhohle", wie die 
ubereinstimmende Verlaufsrichtung lie Ben ihn vermuten, "daB der Tuberalis
teil auch von den Aussprossungen der RATHKEschen Hohle abstammt". BENDA 
halt daher die Frage nach der Herkunft des Tuberalisteiles noch nicht fur end
gultig geklart. Die Ausfuhrungen BENDAS gaben mir Veranlassung an einer 
Reihe menschlicher Embryonen das Verhalten der Tuberaliskanalchen auf einen 
etwaigen genetischen Zusammenhang mit den genannten Aussprossungen der 
Hypophysenhohle sorgfiiltig zu prufen, mit dem Ergebnis, daB sich ein solcher 
niemals feststellen lieB. 

Um die gleiche Zeit beginnt auch die dem Hirnteil anliegende Wand des 
Hypophysensackes, die Anlage des Zwischenlappens zu proliferieren. 
Das Epithel besitzt im Bereich dieses Abschnittes den Charakter eines breiten, 
mehrzeiligen Zylinderepithels, das sich durch seine Hohe deutlich von dem viel 
niedrigeren Epithel der Vorderwand unterscheidet. Zwischen fum und der 
Neurohypophyse befindet sich ein Streifen von Mesenchymgewebe, der auch in 
Abb. 15 gut zu erkennen ist. In diese schmale Bindegewebsschicht werden nun 
vom Epithel der Anlage die ersten schlauchartigen Ausstulpungen und kompakten 
Zapfen vorgetrieben. 

Die Hypophysenhohle erstreckt sich auf dem abgebildeten Stadium noch 
ziemlich weit nasalwarts. Ihr Boden wird von jenem Teil der ursprunglich 
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dorsalen Taschenwand gebildet, der auBerhalb des Bereiches des Hirntelles 
liegt. Auch er treibt, wenn auch in viel geringerem AusmaB, Sprossen, die Drusen
gewebe lie£ern (s. Abb. 15, Bo). 

An der Anlage des HiJ;nteiles ist der Beginn einer Trennung in den zumeist 
keulenformigen, hockerigen Tell der Neurohypophyse und das vorerst noch kurze, 
gedrungene Infundibulum zu erkennen, das yom Recessus infundibularis durch
zogen wird, wahrend im Bereich der Neurohypophyse die ehemalige Lichtung 
schon verschwunden ist. Das Gewebe der Neurohypophyse ist noch auBe:J;ordent
lich zellreich. Es besteht aus dichtgedrangten Neuroepithelzellen, die haufig 
zu rosettenartigen Zellgruppen angeordnet sind. Sie leiten sich, wie auch das 
oft noch nachweisbare zentrale Lumen zeigt, auf abgeschnurte sekundiire Aus
buchtungen der ursprunglich vorhandenen Hohlung zurUck. Neuroepithelcysten 
dieser Art bleiben namentlich am caudalen Ende der Neurohypophyse hiiufig 
noch langere Zeit erhalten. Man kann sie selbst zur Zeit der Geburt noch antreffen. 
Sie konnen dank wer hohen, schmalen, dichtgedriingten Zellen von den "tubu
lOsen Drusen" (s. S. 338) leicht unterschieden werden. 

JORIS (1907) laBt aus diesen Wucherungen der Ependymzellen den Zwischenlappen 
entstehen, den er als "lobule paranerveux" bezeichnet. Seine Entwicklung erfolgt nach 
der V orstellung von J ORIS in der Weise, daB die gewucherten Ependymzellen auswandern 
und auf der Oberflache des Processus infundibularis eine mehr oder weniger breite Zell
schicht bilden. Die Wande der RATHKEschen Tasche sollen sich dagegen zUrUckbilden und 
sich nur wenig oder gar nicht an der Bildung des Zwischenlappens beteiligen. "Wenn 
man im erwachsenen Organ eine gut entwickelte Zellschicht findet, so ist das eine ependymare 
Bildung, die persistiert und nicht die hintere Wand der RATHKEschen Tasche." Nach dem 
oben Gesagten bedarf es wohl keiner weiteren Widerlegung dieser unhaltbaren Deutung. 

4. Die Entwicklung des geschlossenen Driisenkorpers 
und der Trennung in Hypophysenstiel und Hinterlappen. 

Auf dem in Abb. 17 wiedergegebenen medianen Sagittalschnitt durch die 
Hypophyse eines Embryos von 88 mm S. S. L. hat die Entwicklung weitere 
wesentliche Fortschritte gemacht. Vor aHem kommt nun die Trennung zwischen 
Neurohypophyse und Hypophysenstiel deutlich zum Ausdruck. Der Zwischen
hirnboden hat sich von der Hypophyse betriichtlich entfernt, der Hypophysen
stiel, in dem nun ebenso wie in der Neurohypophyse Gliafasern wie marklose 
Nervenfasern bemerkbar werden, ist bedeutend verlangert. Am caudalen Ende 
der Neurohypophyse liegen einige Neuroepithelcysten, die auch insofern von 
Interesse sind, als sich bei ihnen deutlich zwei verschiedene Kerntypen fest
stellen lassen: langliche, chromatinreiche, dunkle und bliischenformige, chroma
tinarme, helle (s. Abb. 18). Es liegt nahe, in letzteren Neuroblasten zu erblicken, 
die dank der Entstehung des Processus infundibularis als neuroepitheliale Aus
stiilpung des Mittelhirnbodens zusammen mit den Spongioblasten in die Anlage 
gelangen. Man findet sie auf dem vorliegenden Entwicklungsstadium im ubrigen 
nicht nur im Bereich der Epithelcysten, sie sind vielmehr, wenn auch spiirlicher, 
auch in den anderen Teilen der Neurohypophyse aufzufinden. Bemerkenswerter
weise zeigen viele dieser rundlichen hellen Kerne deutliche Merkmale der Auf
Wsung, die sich haufig unter zunehmendem Dahinschwinden des Chromatins 
vollzieht. Auch pyknotischer Kernzerfall ist zu beobachten. Allem Anschein 
nach werden auf diese Weise die in der Neurohypophysenanlage anfanglich 
vorhandenen, flir die spatere Entwicklung aber uberflussigen Neuroblasten 
ausgeschieden: 

Der Vorderlappen hat auf dem abgebildeten Stadium an Parenchymmenge 
bedeutend zugenommen; die beiden seitlichen "Binnenraume" des Hypophysen
korbchens sind dank der allseitigen lebhaften Proliferation der Korbwandung 
wie des Mittelwulstes bis auf die definitiven seitlichen GefaBbindegewebsstrange 
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mit Driisengewebe ausgefiillt. Die Epithelstrange liegen aber zu dieser Zeit 
im ganzen Bereich des Vorderlappens noch sehr locker. Zwischen ihnen ziehen 
breite StraBen von jugendlichem, gefaBreichem Mesenchymgewebe (s. Abb. 19). 

Abb. 17. Sagittaler Medianschnitt durch die Hypophyseuregion eines menschlichen Embryo von 88 mm S.S.L. 
(ME. 15). Bezeichnungen: A Arachnoidea; Hh Hypophysenhiible; h. S. hintere Sattellehne; M lockeres 
Mescnchymgewebe des Sattels; Nh Neurohypophyse; Nz Neuroepithelcystc; P Perichondrium = spllteres 
Periost; P. i. Pars intermedia; P. t. Pars tuberalis; Sa Subarachnoidealraum; v. S. vordere Sattellehne. Fix. 

Bouin. Paraffin 101' Hamalaun-Eosin. Vergr.1:30. 

Sehr klar ist auf diesem Stadium der Zusammenhang der Anlage der Pars 
tuberalis mit der Vorderwand des Hypophysenkorbes zu beobachten (s. Abb. 19). 

Abb. 18. Neuroepithelcysten vom caudal en Ende der Neurohypophyse. Menschlicher Embryo von 88 mm S.S.L. 
(ME. 15). Fix. Bouin. Paraffin 101'. Hamalaun-Eosin. Vergr_ 1: 320. 

Auf dem abgebildeten, etwas paramedian gelegenen Schnitt ist eines der am 
Hypophysenstiel emporziehenden Kanalchen getroffen, das im Bereich des 
Trichters eine verhaltnismaBig weite Lichtung zeigt, wahrend es gegen den 
Vorderlappen zu in einen kompakten Epithelstrang iibergeht. Hier tritt die 
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Unabhangigkeit der eigentlichen Pars tuberalis von den Ausstulpungen des oberen 
Umschlagrandes der HypophysenhOhle (gegen BENDA 1932) und von der Pars 

I'. t. -c:::=-_---:--'=---"--;-""'-_--"-''--__ -' 

Abb. 19. Paramedianer Sagittalscbnitt durch die Anlage der Pars tuberalis (P. t.) eines meI1~chlichen Embryo 
yon 88 mm S.S.L. (ME. 15). U. Hh oberer Umschlagsrand der Hypophysenhiihle; Hst Hypophysenstiel; 
P. a. Driisenstrange der Pars anterior, aus der Mittelwnlstplatte entstanden. Fix. Bouin. Paraffin 101'. 

Hamalaun-Eosin. Vergr. 1:77. 

intermedia (gegen CAMERON 1929) besonders deutlich vor Augen. Die Pars 
tuberalis-Anlage ist auf beiden Seiten schon gut entwickelt, wahrend sie median 
noch zuruck ist und hauptsachlich 
aus Mesenchym und GefaBen besteht 
(s. Abb. 17). 

Zwischen die auf Abb. 19 sicht
bare, aus der frontalen Korbchen
wand hervorgehende Anlage der Pars 
tuberalis und den oberen Umschlags
rand des Hypophysensackes schieben 
sich an der Frontalseite des Stieles 
bei P. a. Drusenstrange ein, die aus 1l/l 

der Mittelwulstplatte ihren Ursprung 
nehmen und dem Vorderlappen zu
zurechnen sind. Sie bilden spater 
die sog. chromophobe Zone des 
Vorderlappens (s. S. 312). Dazu 
kommen in der Nahe des oberen 
Umschlagrandes noch Gruppen von 
schlauchformigen Parenchymstran
gen (s. Abb. 17), die sich auf Aus
sprossungen und Abschnurungen des 
Hypophysensackes zuruckleiten. 

Abb. 20. Wachsplattenrekonstruktion der Hypophyse 
eines menschlichen Embryo yon 102 mm S.S.I,. in der 
Ansicht yan hinten und oben. HH Horner des Varder
lappens; H. t. caudalgerichtetes Horn derPars tuberalis; 
Nh Neurahypaphyse; P. t. Pars tuberalis; Sp mit Binde-

gewebe ausgefiillter Spalt. Vergr. 1: 35. 
(Nach ATWELL 1926.) 

Die Hypophysenhohle hat sich gegenuber dem auf Abb. 15 gezeigten Stadium 
namentlich im ventralen Teil stark verkleinert, die Mesenchymschicht, die die 
Anlage des Zwischenlappens von der Neurohypophyse trennt, ist dagegen urn 
das 2-4fache breiter geworden. Ingleicher Weise haben auch die Aussprossungen 
der Pars intermedia zugenommen. 



I'. n. 

32 Die Entwicklung der Hypophyse des Menschen. 

Zu Beginn der 15. Schwangerschaftswoche zeigt die Hypophyse von riick
warts gesehen die in Abb. 20 wiedergegebene Gestalt. Die Walzenform des Vor
derlappens wie die Keulenform des Hinterlappens kommen nun deutlich zum 
Ausdruck. Der Hypophysenstiel wird am Ubergang in die Neurohypophyse 
auf der Riickseite von zwei sog. "Hornern" fast vollig umschlossen. Es handelt 
sich dabei urn die zwei yom Hypophysensack ausgehenden Aussackungen, die 
in der Anlage schon in Abb. 7 sichtbar sind und dort als "Horner der Adeno-

hypophyse" bezeichnet wurden. 
Ihre Struktur hat sich noch nieht 
wesentlieh verandert, so daB sich 
auch jetzt noch eine auBere und 

Sit. eine innere aus einem ein- bis 
mehrsehiehtigen Epithel gebildete 
Wand unterseheiden laBt, die den 
mit der HypophysenhOhle unmit
telbar zusammenhangenden Hohl
raum umschlieBt. Aus den "Hor-

P. i. nern" entwickelt sich spater der 
sog. "Nackenteil" der ausgebil
deten Hypophyse, der sieh auf der 
Dorsalseite des Organs zwischen 
Hinterseite des Stieles und Neuro
hypophyse einschmiegt. Dabei 
entsteht aus dem auBeren Epithel 
im weiteren Verlauf typisches 
Vorderlappengewebe, wahrend das 
innere, soweit es Stiel und Neuro
hypophyse anliegt, noeh langere 
Zeit einen undifferenzierten Cha
rakter bewahrt und dadureh dem 

Abb. 21. Sagittalschnitt durch die HypophysenhOhle nnd 
die Anlage der Pars intermedia eines menschlichen Embryo 
von 143 mm S.S.L. (ME. 45). P. /l. Pars anterior; P. i. 

Pars intermedia; Nh. Neurohypophyse. Fix. Bouin. 

Epithel der embryonalen Pars 
intermedia gleicht. Die Entwick
lung der Horner ist im iibrigen 
individuell sehr unterschiedlich; Paraffin lOp. Hamalaun-Eosin. Vergr. 1: 77. 
wahrend sie beim einen Embryo 

schon urn die Mitte der Embryonalzeit den Hypophysenstiel mehr oder weniger 
vollstandig umfassen, sind sie beim anderen selbst zur Zeit der Geburt noch 
durch eine breite Zwischenzone voneinander getrennt. Dementspreehend sind 
auch spater beim fertigen Organ starke Unterschiede in der Ausbildung des 
Naekenteiles, der unter Umstanden auch ganz fehIen kann, festzustellen. Aus 
dem Gesagten geht hervor, daB es unrichtig ist, wenn BENDA (1932) in seinen 
sehematischen Abbildungen zur fetalen Entwieklung der mensehliehen Hypo
physe den aus den Hornern des Vorderlappens hervorgehenden Naekenteil 
durch die Art der Schraffierung als Teil der Pars tuberalis kennzeiehnet 
(s. aueh S. 255). 

Die eben besehriebenen Horner sind durch einen tiefen, von Bindegewebe 
ausgefiillten Spalt von der Pars tuberalis getrennt (s. Abb. 20, Sp). Dieses 
Bindegewebsseptum gestattet, wie HOCHSTETTER und ATWELL darlegten, auch 
die Abgrenzung des nasalen Endes der Pars intermedia yom eaudalen Ende 
der Pars tuberalis. Die letztere bedeekt im vorliegenden Entwicklungsstadium 
schon als diinne Gewebsplatte die Vorderseite des Stieles (s. Abb.20, P.t.). 
Auch an ihr sind zwei nach riiekwarts gerichtete Hornehen (s. Abb. 20, H.t.) zu 
erkennen, die in einem Teil der FaIle aIlmahlieh den ganzen Stiel umfassen. 
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Von diesem Stadium an be
ginnt die Pars tuberalis nach 
ATWELL (1926) den Namen 
eines "Lobus bifurcatus" im 
Sinne von BOLK und W OERDE
MANN zu verdienen. 

Wahrend der nachsten 
W ochen nimmt die prolifera

If.! 1111 

tive Tatigkeit der hinteren ...... 
Wand des Hypophysensackes 
sichtlich zu. Dementspre
chend findet man bei dem 
in Abb. 21 wiedergegebenen 
Ubersichtsbild der Pars inter
media eines Embryos von 
143 mm S. S. L. zwischen 
Epithel und Neurohypophyse 
zahlreiche mit Lichtung ver
sehene Epithelschlauche, aus 

Abb.22. Sagittalschnitt dureh den oberen Umsehlagsrand der 
Hypophysenhohle (Hk) eines menschliehen Embryo von 143 mm 
S.S.L. (ME. 45). Spr hohle Aussprossuugen des Umsehlagsrandes 
der HypophysenhOhle; Hst Hypophysenstiel; HH Hypophysen
horn. Fix. Bonin. Paraffin 1O/". Hiimalann-Eosin. Vergr. 1:90. denen sich spater ein Teil der 

"tubulOsen Driisen" der Zwi
schenzone entwickelt (s. S. 338). Sehr 
oft stehen dieselben, wie die Unter
suchung von Serienschnitten ergibt, 
noch in unmittelbarer Verbindung 
mit der HypophysenhOhle. Auch in 
Abb. 17 sind im caudalen Abschnitt 
der Hahle Einmiindungen von Schlau
{)hen zu sehen. Die Schlauche wer
den vorwiegend von einschichtigem 
Zylinderepithel gebildet. Nament
lich im caudalen Bereich der Anlage 
trifft man haufig auch dichotomische 
Verzweigungen der Driisenschlauche 
an. Daneben treten auch kompakte 
Zellstrange und Zellgruppen a uL Sehr 
lebhaft ist die Bildung hohler Spros
sen am oberen Umschlagsrand der 
HypophysenhOhle (s. Abb. 22); es 
sind das die sog. Evaginationen, auf 
die S. 307 ff. noch naher eingegangen 
wird. Aus ihnen geht ein Teil der 
Cystenhervor, die spater, wenn sich 
der Stiel der Hypophyse abbiegt, in 
den an der Frontalseite gelegenen 
Winkel zwischen Neurohypophyse 
und Stiel wie auch vor den Stiel zu . 
liegen kommen; die Gegend entspricht 
der spateren "Umschlagszone" der 
Zwischenzone (s.S.297). AufderRiick

~w-------- II/ I 

P . i. 

f'iI".---Sh 

Abb.23. Sagittalschnitt durch Pars anterior, intermedia 
und posterior der Hypophyse eines menschlichen Em
bryo von 23 cm S.S.L. (ME. 47). Die Hypophysenhohle 
(Hk) reicht bis weit an den Stiel hinauf. Der Epithel
saum der Pars intermedia (P. i.) ist noeh sehr gut ent
wickelt. Die Lage der Neurohypophyse iet sehr steil. 
HH Hypophysenhorn. k. S. hintere Sattellehne. Fix. 
BOllin. Paraffin 10 p.. Hamalaun-Eosin. Vergr. 1:28. 

seite des Stieles ist in Abb. 22 die Spitze eines Vorderlappenhornes getroffen; 
man sieht den Beginn einer Abschniirung kleinerer Komplexe; im iibrigen ist 
aber hier die proliferative Tatigkeit des Epithels noch immer sehr gering. 

Handbnch der mikroskop. Anatomie VI/3. 3 
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Das weitere Verhalten der Hypophysenhohle wie der Pars intermedia ist 
schon wahrend des EmbryonaIlebens ungemein wechselnd. Als Beispiele ex
tremer FaIle mogen die Abb. 23 und 24 dienen, die bei gleicher VergroBerung 
Sagittalschnitte durch die Hypophysenhohle eines Embryos von 23 bzw. 28 cm 
S. S. L. zeigen. In Abb.23 reicht die Hypophysenhohle als schmaler Spalt 
von der Bodenflache bis weit hinauf an den Stiel. Der Vorderlappen ist in diesem 
FaIle durch die Hohle voIlkommen abgetrennt. Neurohypophyse und Stiel 
sind auf ihrer Vorderflache, ahnlich wie bei einer Hundehypophyse, von einem 

relativ breiten Parenchymsaum 
bedeckt, der sich aus dem Epi
thel der HypophysenhOhle und 
darunter liegenden Strangen und 
Schlauchen von Drusengewebe 
zusammensetzt. Ganz anders der 
Befund auf Abb. 24. Hier finden 
sich im Bereich der Neurohypo
physe nur noch einige relativ 
kleine, von einschichtigem Epi
thel ausgekleidete Spalten. Das 
Parenchym der Pars intermedia 
beschrankt sich auf den zwischen 
Spalten und Neurohypophyse ge

n\!:s·:·:l:; .. ~:;'-#7.-::-~~--- Nh legenen, verhaltnismaBig kleinen 
Bezirk. Die im oberen Teil der 

~':'7I-~~~:-'7;.'~~~ 71/1 Abbildung vor der Neurohypo
~'¥.'i~-:-;7~"':r':~ff:'-~ P.;. physe sichtbaren Spalten gehen 

Abb.24. Sagittalsehnitt dureh Pars anterior, intermedia 
nnd posterior der Hypophyse eines mensehllehen Embryo 
von 28 em S.S.L. (ME. 48). Die HypophysenhOhle ist in 
kleinere, spaltfOrmige Hohlraume zerteilt. Der zwischen 
diesen und der Neurohypophyse (Nh) gelegene Zwischen
lappen (P. i .) ist relativ klein. Fix. Bouin. Paraffin 10 1-'. 

Hamalaun-Eosin. Vergr. 1:28. 

auf Ausstulpungen des kranialen 
Umschlagsrandes der Hypophy
senhohle zuruck. Die Abbildun
gen bieten auch ein Beispiel fur 
die sehr unterschiedliche Entwick
lung der Horner des Vorderlap
pens. Wahrend sich in Abb. 23 
auf der Ruckseite des Stieles 
ein groBer, epithelausgekleideter 
Hohh;aum vorfindet, der sich auf 
sagittalen Serienschnitten von der 
rechten zur linken Seite durch

verfolgen laBt, fehlen die Horner bei Abb. 24 auf der Ruckseite des Stieles 
vollkommen. Zu bemerken ist noch, daB die in Abb. 23 wiedergegebene Hypo
physe insofern vom normalen Durchschnittsbefund abweicht, als sie in einer 
auBergewohnlich engen Sella gelegen ist. Das hatte eine starke Kompression 
der Druse zur Folge, die sich auch in der steilen Stellung und Abplattung 
der Neurohypophyse auswirkt. 

Zur Zeit der Geburt zeigt der Hypophysenstiel zumeist noch den gestreckten 
von frontal oben nach dorsal unten gerichteten Verlauf. Erst allmahlich ruckt 
der Zwischenhirnboden mit Tuber cinereum weiter dorsal, wodurch es dann 
zu der fiir die menschliche Hypophyse so charakteristischen Abknickung des 
Stieles kommt. 

5. Das Wachstum der Hypophyse wahrend der Emhryonalzeit. 
Das Gewichtswachstum der Hypophyse ist wiihrend der Embryonalzeit 

sehr schnell (vgl. Tabelle 1). 
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Wie COVELL (1927) in sorgfaltigen Untersuchungen fand, verlauft es in Ge. 
stalt einer flach konkaven Kurve, die von der 11.-14. Woche an (50-100 mm 
s. S. L.) steil ansteigt. Die Wachstumskurve der Hypophyse entspricht wahrend 
der Embryonalzeit weitgehend der Wachstumskurve des Gesamtk6rpers wie 
einzelner Organe. Die Gewichtszunahme von Gesamtk6rper, Pars anterior 
und intermedia zeigt ahnlichen Verlauf wie die 
Volumenzunahme von Augapfel, MittelhiJ:'n und 
Riickenmark; das Gewichtswachstum der Pars 
posterior verlauft ahnlich wie die Zunahme des 
Volumens beim N. opticus und Kleinhirn. 

Das Gesamtgewicht der Hypophyse betragt zur 
Zeit der Geburt um 107 mg. Davon tre££en 83,4 mg 
(78 %) auf die Pars anterior, 2,05 mg (2 %) auf die 
Pars intermedia und 20,7 mg (20%) auf die Pars 
posterior. Diese Zahlen gleichen den von RASMUS· 
SEN fiir die Hypophyse des Erwachsenen ermittelten 
Verhaltniszahlen, wenn man dabei die auf die Kap
sel tre££enden 8 % ausschaltet und lediglich die rela· 
tiven Werte der drei Parenchymanteile vergleicht. 

Die Durchmesser des Organes wachsen wahrend 
der Fetalzeit verhaltnismaBig langsam. Der anterior· 
posteriore und der vertikale verdoppelt sich etwa, 
der transversale nimmt etwas weniger zu. Der 

Tabelle l. 
Gewichtszunahme der 

Hypophyse wahrend der 
Embryonalzeit (nach Co
VELL, relative Werte von 
LUCIEN, PARISOT, RICHARD). 

. Absolutes R~latives Ge-
Alter III Gewicht WIcht (Hypo
Monaten in mg physe : ~or

pergewlCht) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

2 
5 

15 
26 
44 
57 
80 
95 

1: 2800 
1: 6600 
1: 10500 
1: 15300 
1: 16000 
1: 22000 
1: 25000 
1: 31500 

anterior'posteriore, vertikale und transversale Durchmesser der Hypophyse miBt 
beim Neugeborenen durchschnittlich 57, 49 bzw. 79 mm. 

Das relative V olumen der drei Parenchymanteile erfahrt wahrend des 
Embryonallebens eine allmahliche Verschiebung, insofern sich das relative 
Volumen von Vorderlappen und Zwischenlappen gegen die Geburt zu vermindert, 
wahrend das relative Volumen des Hinterlappens langsam zunimmt. 

III. Gestalt, GroBe und Gewicht der menschlichen 
Hypophyse. 

1m vollentwickelten Zustandliegen Driisenteil und Hirnteil der mensch· 
lichen Hypophyse so innig aneinander gefiigt, daB sie makroskopisch als 
einheitliches Organ erscheinen, um so mehr, als sie auch von einer gemeinsamen 
Kapsel umschlossen sind. Durch die Anlagerung des Hinterlappens an den 
Driisenteil erfahrt die UmriBkontur der Hypophyse eine nach riickwarts vor· 
springende Vorw6lbung, die je nach der Dicke des Hinterlappens und je nach der 
Tiefe der Einkerbung des Driisenlappens bald starker, bald schwacher hervor. 
tritt. 1m extremen Fall gewinnt dadurch das Gesamtorgan in der Ansicht von 
oben her einen fast herzf6rmigen UmriB (s. Abb. 25b). Das andere Extrem ist 
die Gestalt einer langgestreckten, nur mit einem flachen Buckel versehenen 
Walze (s. Abb. 25a). Zwischen beiden Formen sind zahlreiche Zwischenstufen 
festzustellen, ohne daB sich bis jetzt, abgesehen von einer im Alter oft zunehmen. 
den Neigung zur Abrundung, die auch bei der in Abb. 25b abgebildeten Driise 
hervortritt, eine konstante Beziehung zwischen Form und Geschlecht, Rasse, 
Funktionszustand oder dergleichen hiitte aufdecken lassen. 

LUCIEN, PARISOT und RICHARD (1934) unterscheiden 3 Haupttypen, zwischen 
denen zahlreiche Zwischenstufen bestehen: 1. einen langen Typus, bei dem der 
transversale Durchmesser bei weitem am gr6Bten ist, 2. einen abgerundeten 
und abgeplatteten Typus; transversaler und sagittaler Durchmesser werden 

3* 
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mehr oder weniger gleich, 3. einen rundlichen Typus; bei ihm sind die drei 
Durchmesser annahernd gleich. Diese allgemeinen Formtypen sollen parallelen 
Veranderungen (Modifikationen) der Sella turcica entsprechen. 

Die obere Flache des Hirnanhanges macht mit den Lebensjahren gewisse 
Formveranderungen durch, auf die schon C. und K. WENZEL (1810, 1812) auf
merksam machten. Bei Neugeborenen ragt sie oft kegelformig in die Hohe, 

Abb. 25. Menschliche Hypophysen in der An
sicht von oben. a Hypophyse eines 27j;ihrigen, 
durch Uugliicksfall p16tzIich verstorbenen 
Mannes; b Hypophyse eines 71jahrigen, durch 
Ungliicksfall verstorbencn Mannes; c Hypo
pityse eines 74jiiitrigen, an Pneumonie ver-

storbenen Mannes. Fix. Formol. 
Vergr. 1: 25. 

doch bemerkt ERDHEIM (1904), daB auch 
flache Formen vorkommen. In den Jah
ren der Mannbarkeit mindert sich die Kon
vexitat der oberen Flache, so daB sie 
weniger stark hervortritt. Gegen das 

a 40. Jahr wird sie flach und eben; noch 
spater bemerkt man an der Stelle, an der 
sich der Stiel einsenkt, haufig eine kessel
fOrmige Vertiefung, die anfanglich klein 
ist, mit den Jahren aber zunimmt, so daB 
es schlieBIich zu recht betrachtlichen Ein
senkungen der Oberflache kommen kann 
(vgl. Abb. 25 c). 

Nach Ablosen der Kapsel findet man 
b den Hinterlappen seitlich und an der 

Unterflache yom Drusenteil durch eine 
seichte Furche abgesetzt, in der standig 
Aste der Aa. hypophyseos inferiores ver
laufen. Bei sorgfaltiger Praparation ge
lingt es auch noch beim Erwachsenen am 
frischen Praparat von dieser Furche aus 
beide Anteile der Hypophyse makrosko
pisch zu isolieren. 

Die Gestalt des Drusenteiles 
gleicht naeh Ab16sen des Hinterlappens 
einer Walze, deren Ruckseite im mittleren 
Drittel eine mehr oder weniger tiefe Ein
dellung aufweist (s. Abb. 26 a). Durch sie 
erklart es sieh, daB der Drusenteil auf 
sagittalen Mediansehnitten oft verhaltnis
maBig klein erseheint. Der Langsdureh
messer des Drusenteiles verlauft in situ 
in transversaler (frontaler) Riehtung; seine 
Lange betragt meist das 2-21/ 2faehe des 
groBten Sagittaldurchmessers. 

Ganz anders ist die Gestalt des Hinterlappens geformt, der fUr sieh 
isoliert, einer an einem Stiele hangenden Beere gleicht (s. Abb. 26 b und c). 
Seine GroBe entsprieht etwa der einer Erbse, seine Form ist aber wechselnd, 
insofern sie bald rundlieh oder keulenartig, bald flaeh und abgeplattet erseheint, 
Untersehiede, die aueh in den schematisehen Sagittalsehnitten der Abb. 27 
zum Ausdruck kommen. Die Oberflaehe des Hinterlappens ist zumal an den 
freien, nach au Ben gekehrten Seiten von hoekeriger Besehaffenheit. Nieht 
selten sind aueh einzelne starker vorspringende Buckel zu beobachten, die 
gelegentlich sogar betrachtliche Vertiefungen in der angrenzenden Knochen
lamelle der hinteren Sattellehne verursachen. Die verschiedenartige Gestalt des 
Hinterlappens kommt auch in den Sagittalschnitten der Abb. 27 sehr deutlich 
zum Ausdruck. 
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Ahnlich wie der Hinterlappen weist auch der Stiel der menschlichen Hypo
physe hinsichtlich seiner Gestalt betrachtliche individuelle Unterschiede auf. 
Namentlich Lange und Dicke des Stieles k6nnen stark variieren (ERDHEIM 1904:). 
Neben sehr kurzen dicken }'ormen wie in Abb. 27 c findet man auch lange, 
diinne wie in Abb. 27 a und b. 

Charakteristische Unterschiede lassen sich ferner beim Ubergang yom Hinter
lappen in den Stiel feststellen. Man kann hier zwischen zwei extremen Typen 
unterscheiden, die durch Zwischenstufen verbunden sind. Beim infantilen 
Typus geht der Stiel, wie es noch 
zur Zeit der Ge burt meist die Regel 
ist, in gestrecktem Verlauf in den 

a 

2 

b 

Abb.26. a Vorderlappen einer menschlichen Hypophyse naeh AbJ6sen der Neurohypophyse. Ansicht von 
oben her; b Hinteriappen und Hypophysenstiei des gleichen Organes; 1 Ansicht von dorsal; 2 Ansicht von 

der Seite her. Vergr. 1:4. 

Hinterlappen iiber (s. Abb.27e). Beim adulten Typus findet dagegen eine 
starke Abknickung statt. So beginnt der Stiel der in Abb. 26c wiedergegebenen 
Hypohyse an der Frontalseite des Hinterlappens zwischen dessen oberem und 
mittlerem Drittel, zieht dann zunachst innerhalb der Driisenmasse des 
Vorderlappens ein Stiick weit frontalwarts und biegt schlieBlich, aus dem 
Organ austretend, in scharfem Knick nach riickwarts urn. In extremer Aus
bildung tritt dieser Typus auch in Abb.31 hervor, bei der die Besonderheit 
hinzukommt, daB die HypophysenhOhle noch vollstandig erhalten und sehr 
stark mit Kolloid gefiillt ist. 

Bei der in Abb. 26c, 27d wie 31 wiedergegebenen Driise ist der Anfangsteil 
des Stieles dorsal von einer mehr oder weniger breiten Spange von Driisen
gewebe, dem sog. "N ackenteil" des Vorderlappens, iiberlagert. Derselbe 
leitet sich, wie bei der Darstellung der Entwicklung naher ausgefiihrt wurde, 
auf Aussackungen der Hypophysenh6hle, die sog. "Horner der Adenohypo
physe", zuriick. Bei Vorhandensein des Nackenteiles kann man demnach 
makroskopisch zwischen einem intra- und einem extraglandularen Ab
schnitt des Hypophysenstieles unterscheiden. Der Nackenteil ist nicht immer 
ausgebildet; so zeigen z. B. die Abb. 27 a und b den adulten Typus des Stieles 
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bei fehlendem Nackenteil. Bei Abb.27b liegt im Bereich der Pars tuberalis 
eine groBere Cyste. 

Die Uberlagerung des intraglandularen Abschnittes des Stieles mit Drusengewebe hat 
zur Folge, daB man bei makroskopischer Betrachtung des unverletzten Organes haufig den 
Eindruck gewinnt, als trate der Stiel mit dem Driisenteil der Hypophyse in Verbindung. 
Tatsachlich waren sich auch die aIteren Anatomen lange daruber im unklaren, mit welchem 
Teil der Hypophyse der Stiel nun eigentlich zusammenhange. Wahrend die einen lehrten, 
daB er sich nur mit dem vorderen Teil verbinde, behaupteten andere, wie BRUNNER, LITTRE, 

" b 

c d c 

Abb.27. Mediane SagittaJschnitte durch menschliche Hypophysen, a-d schematisch gezeichnet unter Be
niitzung von 4 mikroskopischen Zeichnungen von ERDHEIM: (1904); e nach eigenem Praparat; a von einem 

49jahrigen; b von einem 54jiihrigen; c von einem 64jiihrigen; d und e von 20jahrigen Individuen. 
Vergr. bei allen 1: 3. 

SANTORINI, daB er ausschlieBlich in den hinteren Lappen eintrate. A. V. HALLER nahm, 
beide Auffassungen vermittelnd, an, der Stiel setze sich entweder in den hinteren Abschnitt 
des Vorderlappens oder in den Hinterlappen selbst fort. Noch LUSCHKA (1860), der den 
Zusammenhang richtig gekIart und auch auf die Ursache der Tauschung hingcwiesen hat, 
schreibt von seiner Zeit: "Die meisten Anatomcn, namentlich diejenigen der Gegenwart, 
entscheiden sich fUr einen Zusamme.nhang des Trichters mit beiden Lappen der Hypophyse." 
Dabei mag manchmal auch der Ubergang der Pars tuberalis und ihrer GefaBe in den 
Vorderlappen AnlaE zu Tauschungen gegeben haben. 

Bemerkenswert ist die V erj ungung des Stieles gegen den Hinterlappen 
zu, die besonders auffallend beim adulten Typus hervortritt. Sie ist, wie die 
Abbildungen 27a und b, sowie 31 erkennen lassen, ganzlich unabhangig yom 
Recessus infundibuli, der gewohnlich schon ein betrachtliches Stuck oberhalb 
der Verjiingung des Stieles aufhort. 



Gestalt, GroBe und Gewicht der menschlichen Hypophyse. 39 

Nur schwer laBt sich bei makroskopischer Praparation der als Trichter
lapp en (Pars tuberalis) bezeichnete Abschnitt erkennen, der vorwiegend 
an der Vorderflache des Hypophysenstieles in Gestalt einer diinnen, fest auf
sitzenden, gefaBreichen Gewebsplatte gegen das Chiasma in die Hohe zieht. 
Der in einem Teil der Faile sich auf die Riickseite des Stieles erstreckende Ab
schnitt, der von STADERINI als Lobulus praemamiilaris, von JORIS als Lobulus 
peduncularis unterschieden wurde, ist makroskopisch kaum zu erkennen. 

Die Far be der frischen Hypophyse wird natiirlich von der jeweiligen Blut
fUilung der GefaBe stark beeinfluBt, ist aber doch im ailgemeinen bei beiden 
Hauptteilen des Organes so different, daB sie sich gut voneinander abgrenzen 
lassen. Bei dem frisch entnommenen Organ des Hingerichteten fand ich die 
Farbe des Vorderlappens weiBlich, die des Hinterlappens graurotlich, auch bei 
jugendlichen Individuen. Bei Sektionsmaterial zeigt der Driisenteil meist eine 
grauweiBliche oder graurotliche Farbung, von der sich die dunklere, graubraun
liche Farbe des Hirnteiles deutlich abhebt. WeiBliche Flecken im Vorderlappen, 
wie sie sich namentlich in dessen seitlichen Teilen vorfinden, entsprechen 
groBeren Ansammlungen von eosinophilen Zellen. Die Konsistenz des Hinter
lappens ist weicher als die des Vorderlappens. 

Die Farbunterschiede der frischen Hypophyse wurden von LUSCBKA auf unterschiedliche 
Blutverteilung, von DOSTOIEWSKY auf ungleiche Pigmentierung, von VmcHow auf ungleich
maBige Fettverteilung zuruckgefiihrt. ERDHEIM (1903) erkannte als erster den EinfluB der 
eosinophilen Zellen auf das Farbbild der frischen Schnittflache. Die durch den Vorder· 
lappen einiger Tierarten wie Rind, Schwein, Schaf, Ziege ziehenden dunkelgrauen, speckig 
erscheinenden Ziige sind nach TRAUTMANN (1909) durch die Anwesenheit chromophober 
Elemente bedingt. 

Die GroBe des menschlichen Hirnanhanges ist ziemlich betrachtlichen 
individuellen Schwankungen unterworfen, die schon in den von einzelnen 
Autoren mitgeteilten Durchmessern zum Ausdruck kommen. So gibt ZANDER 
den transversalen (frontalen) Durchmesser mit 10,5-14,5 mm, den sagittalen 
mit 6,0-10,5 mm, den vertikalen mit 5,6-9,75 mm an. BENDA halt diese 
Zahlen fUr zu niedrig ; er sah nicht selten transversale Durchmesser von 16-17 mm 
und sagittale von 15 mm; ein vertikaler Durchmesser von durchschnittlich 
9,75 mm erscheint ihm dagegen als zu hoch. Zu diesen Erfahrungen BENDAS 
stimmen gut die von ERDHEIM und STUMME gewonnenen Durchschnittswerte: 
transversal 14,4 mm, sagittal 12,5 mm, vertikal 5,5 mm. 

Bei franzosischen Autoren finden sich fUr den transversalen X sagittalen X 
vertikalen Durchmesser folgende MaBe: TESTUT: 12-15 X 8 X 5 mm. CHARPY: 
15 X 5-7 X 5-7mm. THAON: 12 X 6,8 X 6mm. PAULESCO: 12-15 X 
8 X 6 mm. LIVON: 15 X 10 X 5,5 mm. Wie LUCIEN, PARISOT und RICHARD (1934) 
hervorheben, ist bei Aufstellung von Zahlenwerten zu beriicksichtigen, daB starke 
individuelle Unterschiede bestehen. Die von ihnen an einer "sehr groBen" Zahl 
von menschlichen Hypophysen fUr die verschiedenen Altersstufen ermittelten 
Werte sind in Tabelle 2 zusammengestellt. 

Tabelle 2 (nach LUCIEN, PARISOT und RICHARD 1935). Der transversale, sagittale 
und vertikale Durchmesser der menschlichen Hypophyse zu verschiedenen 

Lebensaltern. 

Alter I Durchmesser Alter Durchmesser Alter I Durchmesser 

n 1 X 0,6 X 0,4 30 1,6 Xl X 0,6 60 1,5 X 1,3 X 0,6 
5 1,3 Xl X 0,5 35 1,5 X 1,1 X 0,6 65 1,6 X 1,3 X 0,5 

10 1,4X 1 X 0,6 40 1,6 X 1,3 X 0,7 70 1,7 X 1,2 X 0,6 
15 1,6 Xl X 0,6 45 1,5 X 1,2 X 0,7 75 1,6 X 1,3 X 0,6 
20 1,5 Xl X 0,6 50 1,5 X 1,1 X 0,6 80 1,3 X 1,1 X 0,6 
25 I 1,6 X 1,1 X 0,6 55 I 1,5 X 1,1 X 0,7 85 1,3 X 1,1 X 0,6 
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Es geht damus hervor, daB der transversale Durchmesser im Laufe des 
Lebens um durchschnittlich 6-8 mm, der sagittale um 5-7 mm, der vertikale 
nur um 2-3 mm zunimmt. Der letztere bleibt vom 10. Lebensjahr an ziemlich 
unverandert. Als Mittelwert geben LUCIEN, PARISOT und RICHARD 16 X 11 X 
6mman. 

Ebenso schwankend wie die Angaben iiber die GroBe der Hypophyse sind 
jene, die fiir das Gewicht des Organes mitgeteilt werden. 1m groben laBt sich 
fUr die Hypophyse des Erwachsenen ein Durchschnittsgewicht von 0,60-0,65 g 
annehmen (= 1/70 000 des Korpergewichts, LUCIEN). 

Schon bald erkannte man, daB das Gewicht der Hypophyse nicht unerheblich 
durch Alter und Geschlecht beeinfluBt wird (ERDHEIM und STUMME 1909, 
LUCIEN 1911, SIMMONDS 1914, PETERSILIE 1920, RASMUSSEN 1928, 1931, 1933, 
1934, SCHEELE 1929, BERBLINGER 1932). Tabelle 3 gibt eine Zusammenstellung 
der von diesenAutoren * an einem zum Teil sehr umfangreichen Material ermittel
ten Durchschnittsgewichte, nach Alter und Geschlecht geordnet, wieder. 

Tabelle 3. Durchschnittsgewicht der menschlichen Hypophyse. 

Alter nach 
Jahr

zehnten 

0-10 
11-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 
81-90 

Mannliches Geschlecht 

RAS- PETER- 8IM- ~ ~ BERB- !=IiI 
[
I 1[::01 '" I[ [~ 

MUSSEN SILIE MONDS ~! LINGER I i 

0,570 
0,527 0,637 
0,575 0,628 
0,560 0,634 
0,472 0,600 
0,505 0,634 

0,633 , 

0,733 
0,741 
0,687 
0,666 
0,660 
0,697 
0,599 

0,563 
0,593 
0,643 
0,614 
0,600 
0,612 

0,291 
0,571 
0,663 0,60 
0,649 0,60 
0,656 0,56 
0,642 0,57 
0,617 0,53 
0,606 0,56 
0,586, 0,56 

1 16--49 Jahre. 2 50-84 Jahre. 

Weibliches Geschlecht 

RAS- Sm- ~ ~ BERB- '" [ 1[::01'" [ [~ 
MUSSEN MONDS E:l ~ LINGER ~ 

}0,61F 

} 0,6202 

I f'"l<1.l I I <1.l 

0,801 
0,814 
0,775 
0,798 
0,754 
0,730 
0,755 

0,600 
0,713 
0,746 
0,689 
0,755 
0,757 

0,715 

0,360 
0,649 
0,777 
0,711 
0,715 
0,733 
0,731 
0,707 
0,700 

0,69 
0,67 
0,65 
0,68 
0,63 
0,58 
0,60 

Danach weisen die absoluten Werte bei den einzelnen Autoren nicht un
betJ;achtliche Unterschiede auf, die sich sicher zum groBen Teil aus der differen
ten Methodik erklaren, die bei der Vorbel,'eitung des Organes zur Wagung be
folgt wurde. Sowohl die nicht einheitlich festgelegte Abtrennungsstelle der 
Hypophyse vom Stiel, wie ganz besonders die unterschiedlich durchgefiihrte, 
mehl,' oder weniger sorgfaltige Beseitigung von Kapsel und DiaphJ;agma wird 
das Gewicht merklich beeinfluBt haben. 

Wie betrachtlich der Anteil des Kapselgewichtes am Gesamtgewicht ist, 
ergibt sich aus der Feststellung RASMUSSENS, daB das Gewicht der Driise ohne 
Entfernung der Hiillen etwa um ein Drittel hOher ist. Aber selbst dann, wenn 
er die anhaftenden Hiillen bis zur innersten Schicht aufs Sorgfaltigste ablOste, 
schwankte der Anteil des zuriickbleibenden Bindegewebes noch zwischen 7,7 bis 
117,3 mg (d. i. 1,5-21,4%, durchschnittlich 7,8% des Gesamtgewichtes des 
sorgfaltig auspraparierten Organes). Da bei den in Tabelle 3 angefiihrten 
Werten RASMUSSENS das Gewicht jeglicher Kapsel abgezogen wurde, so ist es 
erklarlich, daB sie niedriger sind als die der anderen Autoren, in deren Zahlen 
auch das Gewicht del' Kapsel enthalten ist. 

Trotz dieser Differenzen im einzelnen geht abel,' aus den Zusammenstellungen 
iibereinstimmendhervor, daB das Durchschnittsgewicht der Hypophyse 

* Von der Einordnung der von LUCIEN mitgeteilten Werte wurde Abstand genommen, 
da sie nicht nach Geschlecht geschieden sind. 
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fiir das weibliche Geschlecht etwas hoher liegt. Dieser Unterschied 
ist auch dann noch bemerkbar, wenn, wie bei den Wagungen von RASMUSSEN 
und von BERBLINGER die Graviditatshypophyse, die ja infolge ihrer physio
logischen Grollenzunahme besondere Verhaltnisse aufweist, ausgeschlossen 
bleibt (s. auch S. 43). Bei einem Vergleich des Durchschnittsgewichtes von 
III Mannern (Durchschnittsalter 45 Jahre) und von 93 nicht schwangeren Frauen 
(Durchschnittsalter 41 Jahre) fand RASMUSSEN (1934) fiir den Vorderlappen der 
letzteren ein "Obergewicht von mehr als 100 mg; der Unterschied wird dadurch 
noch groBer, daB die durchschnittliche Korpergr6Be der Frauen urn 9 cm kleiner 
war. Auch FORTIG (1920) fand an einem allerdings nicht sehr groBen Material 
das Durchschnittsgewicht der weiblichen Hypophysen in allen Lebensaltern 
hOher als das der mannlichen. "Obereinstimmend gibt MIYAZAKI (1928) das durch
schnittliche Gewicht der Hypophyse von Japanern mit 0,588 g, das von Japa
nerinnen mit 0,655 g an. Ob die weitere Beobachtung MIYAZAKIS, daB das 
"Obergewicht der weiblichen Hypophyse erst nach Eintritt der Pubertat auf
tritt, der Wirklichkeit entspricht, steht in Anbstracht der Zahlen BERB
LINGERS nicht fest. BOKELMANN (1934) findet den Durchschnittswert fiir 
Gewicht und Volumen bei den Frauen aller Altersklassen groBer als bei den 
Mannern. Gegen den Einwand, daB dies Folge der Schwangerschaftshyper
trophie ist, fiihrt BOKELMANN an, daB bei seinem Material keine auch nur 
angenaherte Proportion zwischen Gewicht der Hypophyse und Zahl der 
Schwangerschaften ersichtlich ist. Er kommt daher zu der SchluBfolgerung, 
daB "die Hypophyse beim weiblichen Geschlecht eine an sich groBere Anlage 
darstellt als beim mannlichen". 

Recht deutlich tritt der Geschlechtsunterschied im Gewicht der Hypophyse 
auch in einer Tabelle von SCHEELE hervor, in der das Gewicht der Hypophyse 
der KorpergroBe entsprechend geordnet ist (vgl. Tabelle 4). In dieser Zusammen
steHung ergibt sich fiir das Organ bei der Gruppe der groBten Manner das 
gleiche Durchschnittsgewicht wie bei jener der kleinsten Frauen. 

Trotz allem ist es noch nicht ganz gesichert, ob 
das hohere Durchschnittsgewicht der weiblichen Hypo
physe als ein primarer Geschlechtsunterschied 
zu werten ist. Denn das Ubergewicht der weiblichen 
Driisen konnte auch dadurch zustande kommen, daB 
bei denZahlen VOnBERBLINGER, RASMUSSEN, SCHEELE 

Tabelle 4 (nach SCHEELE). 
Durchschnittsgewich t 

der menschlichen 
Hypophyse nach 
Korperlange und 

Geschlecht geordnet. 
u. a. zwar die Hypophysen von Schwangeren ausge- Gewieht der 
schaltet wurden, nicht aber die Hypophysen solcher Korper- Hypophyse in g 
Frauen, die friiher eine oder mehrere Schwanger- HInge in em mann-
schaften durchgemacht haben. Da aber von jeder lieh 

140-150 
151-160 0,54 
161-170 0,58 
171-180 0,60 

I weiblieh 

I 

0,60 
0,66 
0,74 

Schwangerschaft fiir lange Zeit eine gewisse Ver
groBerung des Vorderlappens zuriickbleiben soll, so 
ist es sehr wohl moglich, daB sich bei einem derartigen 
Material noch die Nachwirkung friiherer Schwanger
schaften geltend macht. Auch RASMUSSEN (1924) 
erortert diese Moglichkeit. In Ubereinstimmung damit steht, daB das Uber
gewicht der weiblichen Hypophysen in Tabelle 3 einzig und allein durch den 
auf Schwangerschaft reagierenden Vorderlappen bedingt ist, der im Durchschnitt 
urn 100 mg schwerer ist als bei Mannern, wahrend Zwischenzone und Hinter
lappen im Durchschnitt sogar etwas kleiner sind. So ware die Auffassung 
von BENDA (1932), daB die erwachsene nullipare Frau etwa das gleiche 
absolute Hypophysengewicht hat wie der Mann, nur dann einwandfrei zu wider
legen, wenn zu Vergleichszwecken eine geniigend groBe Zahl von Hypophysen 
Nulliparer zur Verfiigung stiinde. Das ist bis jetzt nicht der Fall. 
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Sehr eindeutig soIl das Ubergewicht der weiblichen Hypophyse nach LUCIEN, 
PARISOT und RICHARD (1934) dann hervortreten, wenn nicht das absolute, 
sondern das relative Gewicht von weiblichen und mannlichen Hypophysen 
verglichen wird. Auch die genannten Autoren erhielten bei einer Gegeniiber
stellung der absoluten Zahlen kein brauchbares Ergebnis; bei einem Vergleich 
der relativen Werte (Hypophyse: Korpergewicht) dagegen lagen diese bei der 
Frau durchgehends hoher, und zwar wahrend des ganzen Lebens, im Kindesalter 
so gut wie bei der Erwachsenen oder im Greisenalter. 

Fur die tierische Hypophyse wurde von HATAl (1913) ein Geschlechtsunterschied im 
Gewicht festgestellt; er fand, daB bei gleichem Korpergewicht die Hypophyse des Ratten
weibchens schwerer ist. Der Unterschied tritt schon bei 50 g schweren Tieren auf. JACKSON 
(1917) fand, daB der Gewichtsunterschied hauptsachlich durch den groBeren Vorderlappen 
des Weibchens bedingt wird. Nach ADDISON und ADAMS (1926) ist die Hypophyse des 
Rattenweibchens fast doppelt so schwer wie die des Mannchens (7,75 mg gegen 4,02 mg). 
Davon treffen 6,71 mg bzw. 3,14 mg auf den Vorderlappen. Pars intermedia und neuralis 
sind nur um Geringes schwerer. 

Zwischen KorpergroBe und Hypophysengewicht scheinen gewisse 
Zusammenhange zu bestehen. Besonders wichtig sind in dieser Frage wieder die 
Untersuchungen von RASMUSSEN (1928,1934), der bei statistischer Auswertung 
seines Materials bei mannlichem wie weiblichem Geschlecht ein bemerkenswertes 
Parallellaufen von Korperlange und Hypophysengewicht aufdeckte (s. Tabelle 5). 
In Anbetracht der Bedeutung des Vorderlappens als Ursprungsort des Wachs
tumshormons ist es dabei von besonderem Interesse, daB gerade dieser das 
hOhere Gewicht des Organes bei den langeren Individuen bedingt, wahrend sich 
bei den iibrigen Anteilen des Hirnanhanges keine gesetzmaI3ige Beziehung zur 
Korperlange ergibt. Ein Gleichlauf von Hypophysendurchschnittsgewicht und 
Korperlange tritt auch in der obigen Tabelle 4 von SCHEELE zutage. MiYAZAKI 
kommt gleichfalls zu einem ahnlichen Ergebnis, ebenso BOKELMANN (1934). 
DaB die Beziehung von Korperlange und Hypophysendurchschnittsgewicht 
nicht auch fiir das Korpergewich t gilt, liegt auf der Hand. 

Tabelle 5. Durchschnittsgewicht der Hypophyse und ihrer einzelnen Anteile, 
nach der KorpergroBe geordnet (in mg). 

Korpergro.ile I ZiPill~er Vorderlappen 

Manner 

Hinterlappen I Gesamtorgan 
ohne Kapsel 

152-170 43 1 367,7± 7,58 I 4,1±0,33 1 7,5±1,041 IIl,9±3,30 1491,2 ± 9,00 
170--175 33 394,1 ± 8,98 4,8 ± 0,54 6,9 ± 1,02 130,5±4,16 536,2 ± II,05 
175-192 33 431,2 ± 10,9 ,5,1 ± 0,60 4,6 ± 0,70 119,9±4,29 560,8 ± II,71 

Frauen 

136-162 I 48 I 481,4± 8,9 1 3,7±0,3 1 3,6±0,4 1109,8±2,2 I 599,9± 9,2 
163-178 45 513,1± 8,3 3,0±0,2 8,7 ± 1,4 IIO,4±2,3 637,9± 9,0 

Was den EinfluB des Alters auf das Gesamtgewicht der Hypophyse be
trifft, so ist Tabelle 3 zu entnehmen, daB beim mannlichen Geschlecht schon 
im 4. Jahrzehnt ein leichter Gewichtsriickgang einsetzt. Ein neuerlicher geringer 
Anstieg im 6. und 7. J ahrzehnt, wie er bei den Zahlen von ERDHEIM und STUMME, 
PETERSILIE und RASMUSSEN zum Ausdruck kommt, fehlt bei den sich auf die 
zahlreichsten Wagungen stiitzenden Zahlen BERBLINGERS. Er diirfte sich also 
aus Zufalligkeiten des fiir das Greisenalter bei den erstgenannten Autoren 
recht kleinen Materials erklaren. AufschluBreicher als das Gesamtgewicht sind 
die aus Tabelle 6 zu ersehenden Werte der einzelnen Driisenanteile. Nach 
ihnen erreicht der Vorderlappen beim Mann im 3. Jahrzehnt den Hohepunkt 
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Tabelle 6. Absolutes Gewicht der Anteile der menschlichen Hypophysis (in mg) 
in verschiedenen Lebensaltern. (Zusammengestellt nach RASMUSSEN 1928, 1934.) 

1 Zahl I Mini-

1 

Maxi- 1 DUTCh-I 
Mittelwert I 

Driisenteil Alter + wahrschein- i der Falle I mum mum schnitt Hcher FeWer i 
(J v 

Mannliches Geschlecht 
20-30 17 307,1 598,0 403,1 1408,9 ± 10,571 62,67 1 15,33 

Vorder- 30-40 19 333,8 570,5 429,4 439,1 ± 11,86 74,61 16,99 

lappen 40-50 28 245,4 610,8 405,6 408,4 ± 10,84 85,33 20,89 
50-60 25 277,0 589,0 346,9 1360,3 ± 8,97 I 66,42 1 18,43 
60-76 22 224,0 580,6 346,1 363,9 ± 14,99 101,96 28,02 

20-76 III 224,0 610,8 387,6 394,1 ± 5,41 1 84,48 I 21,44 

20-30 17 0,9 14,5 2,0 2,9± 0,55 3,28 113,10 
Zwischen- 30-40 19 1,1 14,8 3,2 4,1± 0,60 3,75 91,46 

zone: 40-50 28 0,8 20,1 3,2 4,5± 0,60 4,76 105,78 
Parenchym 50-60 25 0,5 18,9 3,7 4,8± 0,56 4,16 86,67 

60-76 22 0,8 17,3 4,1 5,6± 0,72 4,93 1 88,04 

20-76 III 0,5 20,1 ! 3,1 4,6± 0,28 I 4,32 I 93,93 

20-30 17 0,1 51,1 2,9 8,5± 2,3f3 1 
14,01 IM,82 

Zwischen- 30-40 19 0,2 24,2 3,2 5,0± 0,94 5,93 118,60 
zone: 40-50 28 I 0,1 35,8 3,8 i 6,6± 1,00 I 7,89 119,55 

Kolloid 50-60 25 0,2 33,1 3,6 
, 

6,90 123,21 
I 

i 5,6± 0,93 I 
60-76 I 22 0,6 33,1 3,4 I 6,3± 1,21 8,24 1 130,79 

20-76 I 111 0,1 I 51,1 3,3 I 6,3± 0,55 8,63 136,95 

20-30 17 36,7 166,0 112,0 i 108,5 ± 5,13 30,41 28,03 

Hinter- 30-40 19 52,5 166,7 115,0 1115,3 ± 4,94 31,05 26,93 

lappen 40-50 28 75,0 188,7 118,3 123,0± 3,55 27,91 22,69 
50-60 25 27,1 245,8 105,0 114,3± 5,93 43,93 38,43 
60-76 22 59,7 228,9 1137,7 ! 138,5 ± 5,41 I 36,82 1 26,59 

20-76 111 27,1 245,8 I 117,3 1120,6 ± 2,29 1 35,74 1 29,06 

Weibliches Geschlecht, nicht schwanger 
Vorder- 16-49 60 I 359,9 I 835,6 I 498,7 1503,4± 7,0 I 80,5 16,0 
lappen 50-84 33 334,7 738,7 500,0 490,9±11,9 101,4 20,7 

I 16-84 93 I 
334,7 835,6 1 500,0 

1 499,0± 6,2 I 88,7 
1

17,8 
Zwischen- 1 16-49 60 I 0,3 19,5 

1 

2,3 3,O± 0,3 
1 

3,0 100,0 zone: 
I Parenchym 50-84 33 0,5 10,6 3,5 I 4,1± 0,3 2,6 I f33,4 

16-84 93 0,3 19,5 
I 

2,6 I 3,4± 0,2 

1 

2,9 I 85,3 
Zwischen- 16-49 60 0,0 61,7 

I 
2,2 

1 

6,6± 1,0 11,8 1178,8 zone: 
Rolloid 50-84 33 0,1 42,3 3,7 5,1± 0,9 I 7,3 1143,1 

16-84 93 0,0 61,7 
I 

2,7 I 6,1± 0,7 I 10,5 1172,1 

Hinter- 16-49 60 66,5 160,9 
I 

102,8 1104,4 ± I,!' 
1 

21,6 
\ 

20,7 
lappen 50-84 33 67,2 175,7 118,7 120,3± 2,5 21,6 18.0 

16-84 I 93 66,5 175,7 1 109,3 1110,1 ± 1,6 22,9 20,8 

Weibliches Geschlecht, schwanger 
Vorder- 27 24 419,4 1040,7 I 598,3 614,9± 18,2 131,9 21,5 lappen 

Zwischen-j 
zone: 

Parenchym 
27 24 0,7 7,0 2,4 2,7± 0,2 1,4 51,9 

Zwischen- { 
zone: 27 24 0,2 15,9 3,7 3,8± 0,4 3,0 79,0 

Kolloid 
Hinter- { 
lappen 27 24 75,6 159,4 103,8 108,2± 3,0 21,9 20,2 
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seiner Ausbildung, um im 4. und 5. Jahrzehnt deutlich abzufallen, wahrend der 
Hinterlappen im hoheren Alter an Gewicht eher etwas zunimmt, was ubrigens 

mg nicht selten in Verbindung 
750 mit der Altersatrophie des 
700 Vorderlappens schon an 
650 seiner auBeren Form zum 

'ISO 
~ '100 

~J50 
JOO 
lSO 
200 

150 

100 

50 

o 
Cum/eclil u /I/fer 

Zah! derrdlle 6'1 60 2/1 JJ '17 

.Cesam/druse [23Vorder/appel7 ~/1!i7/erla,o,ot'17 
Abb.28. Graphischer Vergleich des Durchschnittsgewichtes der ganzen 
Hypophyse (olme Kapsel, Hypophysenstiel und Trichterlappen), des 
Vorderlappens und Hinterlappens vom Mann und von der nicht· 
schwangeren, unter 50 Jahre alten Frau mit jenen der tiber 50 Jahre 

alten und der schwangeren Frau. (Nach RASMUSSEN 1934.) 

Ausdruck kommt. Der als 
Zwischenzone bezeichnete 
Bezirk zeigt im Alter eine 
nicht sehr ausgesprochene 
und daher unsichere Zu
nahme seines Parenchyms, 
wahrend die in der Gegend 
der Zwischenzone abgela
gerte Kolloidmenge uber
raschenderweise sogar eine 
Verminderung erfiihrt. 

Beim weiblichen Ge
schlecht vergleicht RAS
MUSSEN (1934) mit Ruck
sicht auf den einschnei
denden Wendepunkt der 
Menopause das Durch
schnittsgewicht der Dru
sen vor und nach dem 
50. Lebensjahr (16-49, 
bzw. 50-84 Jahre). Dabei 
ergibt sich (s. Tabelle 3) 
im Alter fur die Gesamt
druse eine allerdings nur 
sehr geringe Gewichtszu
nahme. Dieselbe ist, wie 
Tabelle 6 zeigt, zur Haupt. 
sache durch einen leichten 
Gewichtsanstieg des Hin
terlappens bedingt, wah
rend das Gewicht des Vor
derlappens im Gegensatze 
zu dem beim Manne zu 
beobachtenden Ruckgang 
fast unverandert bleibt. 
Auch nach den Zahlen der 
ubrigen Autoren halt die 

Cesch!echlu /lIfer 

ZaN derrolle 8/1 80 2/1 JJ 

SO-76Jahre Hypophyse im Alter ihr 
q7 Gewicht beim Weib besser 

~ Zwischenzone 
ganz 

fZ}Kolloid ~Parenchym 

Abb. 29. Graphischer Vergleich des Durchschnittsgewichtes der 
Zwischenzone vom Mann und von der nichtschwangeren unter 
50 Jahre alten Frau mit dem der tiber 50 Jahre alten und der 

schwangeren Fran. (Nach RASMUSSEN 1934.) 

als beim Mann. Das Par
enchym der Zwischenzone 
zeigt eine geringe, stati
stisch ungesicherte Zu
nahme, das Kolloid eine 
ahnliche Abnahme. 

Das relative Gewicht der einzelnen Anteile der Hypophyse ver
halt sich nach den Untersuchungen von RASMUSSEN (1934) bei mannlichem 
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und weiblichem Geschlecht etwas verschieden. Die Durchschnittswerte sind 
fiir den Vorderlappen 74,80 (d') bzw. 80,49% (~); fiir den Hinterlappen 23,10 
bzw. 17,99%; fiir das Parenchym der Zwischenzone 0,85 bzw. 0,56%; fiir das 
Kolloid 1,20 bzw. 0,95%. Der Vorderlappen ist also bei der nichtschwangeren 
Frau um annahernd 6% groller als beim Mann, der Hinter
lappen dagegen um iiber 5% kleiner. Auch die Werte fiir 100 

Zwischenzone und Kolloid sind bei der Frau etwas niedriger 
(s. auch Abb. 28-30). Der Anteil der Zwischenzone an 
der Gesamtdriise ist auch bei Zurechnung des Kolloids nur 
sehr gering. Dazu kommt noch, daB diese Anteile bei beiden 
Geschlechtern eine sehr groBe Variabilitat zeigen, durch 
welche Aussagen iiber Vermehrung oder Verminderung sehr 
unsicher werden. 

"Ober absolutes und relatives Gewicht des Trich
terlappens liegen nur sehr diirftige Angaben vor. 
RASMUSSEN, der die Pars tuberalis bei seinen Wagungen 
nicht naher berticksichtigte, da er den Stiel jeweils dicht 
an der Driise abtrennte, schatzt ihre absolute Menge auf 
etwa 5 mg. COVELL (1926) gibt fUr die Pars tuberalis 
des Erwachsenen 3,3-6,1 mg an (3 Falle) .. Nach ATWELL 
und WOODWORTH (1926) treffen auf die Pars tuberalis 
durchschnittlich 2,65% der Driise (4 FaIle). 

Sehr wenig bekannt ist tiber Rassenunterschiede der 
Hypophyse. Die Angabe von OPPENHEIM (1925), dall die 
Hypophyse des erwachsenen Chinesen, mit dem deutschen 
Durchschnitt verglichen, groBer und schwerer sei, ist noch 
wenig gestiitzt. Das von MIYAZAKI fiir Japaner ermittelte 
Durchschnittsgewicht weicht von unseren Werten nicht abo 

Uber das Gewichtsverhalten tierischer Hypophysen 
Hegen eine Reihe von Untersuchungen vor, so von WITTEK 
(1913, Rind), HATA! (1913, 1914, Ratte), BJORKMAN (1915, Ka
ninchen) , JACKSON (1917, Ratte), SCHONBERG und SAKAGUCm 
(1917, Rind), ADDISON und ADAMS (1926, Ratte), ATWELL und 
WOODWORTH (1926, Amphibien, Katze), ALLANSON (1932, Kanin
chen, SALLER (1933, Hausmaus) , SAITO (1923, Stute). Letzterer 
untersuchte an einem graBeren Material nicht trachtiger Stuten 
die Gewichtsverhaltnisse in den einzelnen Monaten des Jahres. 
Dabei ergab sich fiir die Monate Juni und Juli ein geringes Mehr
gewicht. 

Beirn Kaninchen betragt der Vorderlappen durchschnittlich 
66,2-73,5%, der Zwischenlappen 10,0-15,1 %, der Hinterlappen 
14,1-19,0% des Gesamtorgans. Bei dieser Tierart tritt prapuberal 
und puberal in den GroBenverhaltnissen der einzelnen Lappen 
kieine wesentliche GeschlE;Jphtsdifferenz hervor, postpuberal dagegen 
bieten die Weibchen ein Ubergewicht dar, das fiir den Vorderlappen 
ala erwiesen, fiir den Zwischenlappen als wahrscheinlich bezeichnet 
werden kann (HAMMAR 1933). Auch bei Rind, Ratte und Hausmaus 
ist die Hypophyse (insbesondere der Vorderlappen) nach den 
obengenannten Untersuchungen beirn geschlechtsreifen weiblichen 
Tier relativ groBer als beim mannlichen. 

Beim Kaninchen scheint der Zwischenlappen im puberalen und 
postpuberalen Alter in seinen GroBenverhaltnissen den anderen 

I2:Za Vorder/appen 
~ Hinterlappen 
~ Zwischenzone 

Abb. 30. Prozentanteil 
von Vorderiappen, Hin
teriappen und Zwischen
zone beirn Mann sowie 
bei der nichtschwangeren 
und schwangeren Frau. 
(N ach RASMUSSEN 1934.) 

Hypophysenlappen gegeniiber eine betrachtliche Selbstandigkeit behaupten zu Mnnen. 
Geschwisterahnlichkeiten fehlen bei dieser Tierart zwar nicht ganz, das Vorkommen einer 
Familienahnlichkeit irn Hypophysenbau ist dagegen dem BJORKMANschen Material nicht zu 
entnehmen (HAMMAR), wahrend sie bei der Hausmaus anscheinend deutlicher hervortritt 
(SALLER). Interessant ist in Anbetracht der KorpergroBenverhaltnisse und Verwandtschaft, 
daB die Ratteprozentual einen groBeren Vorderlappen besitzt als dieMaus, wahrendZwischen
und Hinterlappen bei der Ratte im Vergleich zur Maus stark zuriicktreten (SALLER). 



46 Gestalt, GroBe undGewicht der menschlichen Hypophyse. 

Eine gesonderte Betrachtung erfordert die GroBenveranderung der 
Sch wangerschaftshypophyse, deren strukturelle Unterschiede spater 
noch ausfiihrlicher zu besprechen sind. Wie COMTE (1898) und dann vor allem 
ERDHEIM und STUMME (1909) nachwiesen, kommt es beim Menschen wahrend 
der Graviditat regelmaBig zu einer merklichen VergroBerung der Hypophyse. 
Dieselbe ist ofters schon an der noch in situ befindlichen Driise daran zu erkennen, 
daB sichTeile des Vorderlappens vor dem Hypophysenstiel durch die Offnung 
des Diaphragmas vorwolben. Die GroBe des Organes, das meist eine abgerundete 
pralle Form zeigt, nimmt mit der Zahl der Schwangerschaften zu, die VergroBe
rung kommt also bei Pluriparen starker zum Ausdruck als bei Primiparen. 
Nach del," Geburt geht die GroBenzunahme wieder zuriick, doch scheint von jeder 
Schwangerschaft ein gewisses Plus jahrelang zuriickzubleiben. Nach ERDHEIM 
und STUMME wiegt die Hypophyse bei Erstgebarenden am Ende der Schwanger
schaft im Durchschnitt 0,83 g (Minimum 0,65 - Maximum 1,10 g), bei Pluri
paren 1,06 g (0,81-1,65). BERBLINGER fand bei 55 Graviditatshypophysen 

Tabelle 7. Unterschied im mittleren absoluten 
Gewich t der Hypophyse von 60 nich tsch wanger en 

Frauen unter 50 Jahren und 24 schwangeren 
Frauen von 15-39 Jahren (nach RASMUSSEN 1934). 

Driisenteil 

Vorderlappen . 
Zwischenzone 

Parenchym . 
Kolloid ... 

Hinterlappen . . . 
Ganzes Organ (ohne 

Kapsel usw.) ... 

Differenz 

1 +113,3 

- 0,3 
- 2,8 
+ 3,8 

+113,91 

Wahr- Ratio of Diffe· 
.. renc\' to the 

schemllCher probable error 
Fehler of difference 

19,49 

0,36 
1,07 
3,55 

21,42 

5,8 

0,1 
2,6 
1,1 

5,3 

Schwankungen von 0,7 bis 
1,25 g; RASMUSSEN bei 
24 Schwangerschaftshypo
physen ein Durchschnitts
gewicht von 0,762 g (0,560 
bis 1,220 g). Vergleicht 
man diese Werte mit 
jenen, die die gleichen 
Autoren fiir die Driisen 
nichtschwangerer Frauen 
angeben (s. Tabelle 3), so 
kann man beim M en
schen die GroBenzu
nahme des Organes 
unter dem EinfluB 

der Schwangerschaft als gesichert betrachten. Dieselbe ist, wie schon 
ERDHEIM und STUMME erkannten und RASMUSSEN (1934) durch genaue 
Messungen nachwies, in erster Linie an den Vorderlappen gebunden (s. Ta
belle 7). Die Zwischenzone ist im Durchschnitt kleiner, der Hinterlappen nur 
um Geringes groBer als bei Nichtschwangeren. 

Die Farbe des Vorderlappengewebes ist in der zweiten Halfte der Schwanger
schaft, namentlich auf der Hohe derselben, auffallend licht, rotlichgJ:au, grau
weiB, mitunter fast rein weiB, dabei ist die Konsistenz des Gewebes herabgesetzt. 
ERDHEIM und STUMME fiihren die helle Farbe darauf zuriick, daB die zu Leb
zeiten vorhandene Hyperamie nach dem Tode infolge erhohter Spannung der 
Hypophysenkapsel rasch verschwindet. Etwa 1 Monat nach der Geburt gewinnt 
das Vorderlappengewebe mit der zunehmenden Involution wieder seine rotgraue 
bis rotlichbraune, weiBgefleckte Farbe. 

Ob die beim Menschen festgestellte GI;oBenzunahme der Schwangerschafts
hypophyse auch beim trachtigen Tier eintritt, ist noch nicht fiir aIle Tierarten 
gesichert. So folgert WITTEK (1913) aus seinen an einem ziemlich umfang
reichen Material von Rinderhypophysen durchgefiihrten Wagungen, daB bei 
dieser Tierart die Trachtigkeit weder auf das Gewicht noch auf die Form des 
Hirnanhanges einen nachweisbaren EinfluB ausiibt. Auch ROSTA (1931) stellt 
einen solchen in Abrede. BLICKENSTAFF (1934) dagegen fand bei trachtigen 
Kiihen ein Durchschnittsgewicht von 3,111 g, bei Ochsen und Bullen ein solches 
von 2,505 g. Beim Kaninchen konnte ALLANsoN (1932) keine gesicheI;ten GroBen
veranderungen erkennen. STEIN (1934) fand die Hypophyse der schwangeren 
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Ratte weder im ganzen noch in einem ihrer Teile vergroBert, wahrend NAEGELI 
(1911) von einer GroBenzunahme des Organes spricht. Beim Meerschweinchen 
ist die Hypophyse in der Schwangerscha£t nach NAEGELI, WATRIN (1922), 
WEIS (1934) deutlich vergroBert, ebenso bei der Katze (PENDE 1913). Auch 
£iir das Pferd wurde von SAITO (1923) eine VergroBerung festgestellt (nicht 
trachtige Stute: Durchschnittsgewicht 1,84 g; VI. 1,20 g, HI. 0,64 g; trachtige 
Stute im 10. und 11. Schwangerscha£tsmonat: 2,06 g; VI. 1,50 g, HI. 0,56 g). 
Die VergroBerung betri££t nur den Vorderlappen. Beim Schwein kommt es in 
der Schwangerscha£t unter Abrundung des Organs zu einer erheblichen Ver
groBerung der Hypophyse, die dabei das Doppelte ihres Normalgewichtes 
erreichen kann (KOSTNER 1931). 

Das postnatale Wachstum der Hypophyse. 
tiber das extrauterine Wachstum der menschlichen Hypophyse ist nur sehr 

wenig bekannt. Die im Schrifttum vorliegenden Zahlen betre££en meist nur 
einzelne Individualfalle; das Material ist daher ganz uneinheitlich, nach diffe
renter, meist nur liickenhaft angegebener Methodik untersucht und schon zahlen
maBig vollig unzureichend. Ein die gesamte Wachstumsperiode von Geburt 
bis zum 20. Lebensjahr umfassendes, nach einheitlichen Gesichtspunkten vor
bereitetes Material fehlt zur Zeit noch vollstandig. Selbst wenn man alle von 
COMTE, CUTORE, ERDHEIM und STUMME, FERTIK, MAJANS und MONOSSOHN, 
LUCIEN, PARSKI, PETER, SCHONEMANN, SIMMONDS und UEMURA vero££entlichten 
Zahlen zusammennimmt, reichen sie, wie die Zusammenstellungen von PETER 
zeigen, auch nicht entfernt aus, urn iiber den Verlauf der Wachstumskurve 
irgendwelche bindende Aussagen zu gestatten. 

Ziemlich gesichert erscheint nur das Gewicht der Hypophyse des Neugebore
nen, das mit 0,10-0,107 g angegeben wird (LUCIEN, COVELL). Etwas hOher 
(0,12 g; fiir ~, 0,05-0,20 g, fiir ~ 0,07--0,25 g) ist das von CRUISHANK und 
MILLER (1924) ermittelte Durchschnittsgewicht. Dieser Wert andert sich nach 
LUCIEN wahrend der ersten Lebensjahre nur wenig. Auch in den folgenden scheint 
das Wachstum noch gering zu sein. Fiir das erste Jahr gibt LUCIEN ein Durch
schnittsgewicht von 0,13 g, fiir das zweite ein solches von 0,15 g und fiir das 
dritte 0,19 g an. Dann scheint starkeres Wachstum einzusetzen. So wird fUr 
das 6.-10. Lebensjahr ein Durchschnittsgewicht von 0,37 g (LUCIEN) oder 
0,385 (SIMMONDS) angegeben, fiir das 11.-15. ein solches von 0,42 bzw. 0,50. 
Damit ist beinahe schon die GroBe des erwachsenen Organes erreicht. Zweifellos 
sind aber die Zeitspannen viel zu groB, urn naheren Einblick in die Wachstums
kurve der Hypophyse zu gewahren. Nach FERTIK-MAJANS-MoNOSSOHN setzt 
das Wachstum der Hypophyse (insgesamt nur 50 FaIle) am Ende des 2. Jahres 
ein und erreicht zwischen dem 4. und 5. Jahre sein Maximum. Dann solI die 
GroBe des Organes bis zum 11. Jahr unverandert bleiben. Ein Blick auf FERTIKS 
Tabelle zeigt jedoch, daB diese Annahmen noch ganzlich unbewiesen sind. 

1m Vergleich zum Korpergewicht genommen ist das Gewicht der Hypophyse 
zur Zeit der Geburt und des ersten Lebensjahres am hochsten. Es betragt nach 
LUCIEN im Mittel 1: 31421. Dann geht das relative Gewicht der Hypophyse 
fortschreitend zuriick: 1.-5. Jahr 1: 38 569; 6.-10. Jahr 1: 43430; 11. bis 
15. Jahr 1: 57 911; 16.-20. Jahr 1: 70 633. In den folgenden Jahrzehnten 
bleibt es ziemlich stabil. Um das 50. Jahr setzt dann eine schwache Abnahme 
ein: 1: 79 202; 55.-60. Jahr 1: 84 598; 60.-65. Jahr 1: 85992. 

tiber das extrauterine Wachstum der tierischen Hypophyse liegen Unter
suchungen von HATAI (1913, 1914 Ratte) JACKSON (1917, Ratte), BJORKMAN 
(1915, Kaninchen), ALLANSON (1932, Kaninchen) und SALLER (1933, Mans) vor. 
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IV. Die mikroskopische Anatomie der Hypophyse. 
A. Die Lagebeziehungen der menschlichen Hypopbyse. 

Die menschliche Hypophyse liegt vollig eingeschlossen in der Knochenschale 
des Tiirkensattels. Vordere, untere und hintere Flache des Organes grenzen dabei, 
nur durch bindegewebe HiiIlen und GefiiBe davon getrennt, an Vorderwand, 
Basis und Dorsum der Sella turcica, wahrend die obere Flache vom Diaphragma 

IIcc. ill/. 7',1 'h 

Oisl.rll. 

. I r 
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fire . 
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Abb.31. Medianer Sagittalschnitt durch Tiirkensattel, Hypophyse und Hypophysenstiel eincs 30jahrigen 
Mannes. Bezeichnungen: Ar Arachnoidea; Art. hypo info Ast der Art. hypophys. infer.; Gh Chiasma nery . opt.; 
Gist. ch. Cisterna chiasmatis; Di Diaphragma ; Hh Hypophysenhohle; HI Hinterlappen; Hst Hypophysenstiel; 
h. S. hintere Sattellehne; Nt Nackenteil: Rec. into Recessus infundibuli, Sin. eire. Sinus circularis; Subd 
Subduralraum; Trl Trichterlappen, VI Vorderlappen. Fix.: Alkohol-Formol; entkalkt in HNO,; Paraffin 15 p. 

Hamalaun-Eosin. Vergr.1:6,5. 

iiberdeckt ist. Zu beiden Seitcn ist die Hypophyse von der Wandung des Sinus 
cavernosus begrenzt. Dank dieser Lage wird die Hypophyse allseitig von Blut 
umflutet (Sinus cavernosus, Sinus circularis, Sinusnetz der Kapsel, Art. carotis 
interna, Circulus arteriosus Willisii). Ob dieser eigenarligen Lage im Zentrum 
groBer Blutriiume auBer den gesteigerten ZufluB- und AbfluBmoglichkeiten 
auch noch weitere funktionelle Bedeutung zukommt, ist up.bekannt. 

Die Lagebeziehungen zur Knochenschale des Sattels tritt auf dem 
in Abb. 31 wiedergegebenen sagittalen Medianschnitt klar hervor . Die Hypophyse 
flillt hier die Aushohlung weitgehend aus, so daB zwischen Organoberfliiche 
und Knochen nur eine relativ schmale, von Bindegewebe und GefiiBen einge
nommene Zwischenzone bleibt. Besonders innig ist die Verbindung zwischen 
der Riickseite der Neurohypophyse und dem DOI;sum, die sich auch dadurch 
bemerkbar macht, daB sich der Hinterlappen viel schwieriger unverletzt aus 
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seinem- Bett schalen laBt als der Vorderlappen. Die Corticalis des Dorsums, 
dessen'Inneres aus feinen, spongiosen KnochenbiHkchen aufgebaut wird, ist 
zumeist sehr dunn. Kriiftiger ist die Knochenlamelle am Boden und an der 

I). s. - -------'yr.p 
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Abb.32. Paramedianer Sagittalschnitt durch Tiirkensattcl und Hypophyse. A Arachnoidea; Ok Chias!"3; 
D. s. Dorsum sellae; E Schleimhaut del' Keilbeinhiihle (kiinstlich abgehoben); Hl Hinterlappen; S. cir. Smus 

circularis; T. s. Tuberculum sellae; Vl Vorderlappen. Hinger. Alkohol-Formol. HNO •. Paraffin. 151'. 
Hamalaun-Eosin. Vergr. 1:5. 

Vorderwand des Turkensattels gebaut, zumal soweit sie von der Keilbeinhohle 
unterlagert ist. Nach den Seiten zu wird die zwischen Hypophyse und Knochen
oberflache gelegene Bindegewebszone merklich breiter, so daB an paramedianen 
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Abb.33. Seitlichel' Sagittalschnitt dureh den Tiil'kensattel. O. into Carotis interna; S. cav. Sinus cavernosus; 
Vl Anschnitt des Vol'del'lappeus von Kapselgewebe umgeben. VSS Verbindung zwischen Sinus cavernosus 

und Sinus circularis. Die iibrigen Bezeichnungen sowie Teclmik und Vel'gr. wie Abb. 32. 

Sagittalschnitten (s. Abb. 32) die Umrisse von Hypophyse und Sattel betracht
lich differieren, ein Befund, der sich in den Seitenteilen nach Aufhoren der 
Neurohypophyse gewohnlich noch verstarkt. 

Die Lagebeziehungen der Hypophyse zum Sinus cavernosus 
und zur Art. carotis interna werden durch die Abb.33-35 zur Darstellung 

Handbuch del' mikroskop. Anatomie VI/3. 4 
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gebracht. Abb. 33 zeigt einen seitlichen Sagittalschnitt durch die Sella, auf dem 
gerade noch die auBerste Seitenflache des Vorderlappens getroffen ist. Rings 
urn den von einer diinnen Kapsel umgebenen Drusenanschnitt sind die diinn
wandigen Blutraume des Sinus cavernosus sichtbar, die mit dem unter dem Dia· 
phragma gelegenen Ringsinus in Verbindung stehen. 

In Erganzung dazu bringen die Abb.34 und 35 Horizontalschnitte durch 
die Gegend des Sinus cavernosus, auf denen die enge Lagebeziehung zwischen 
Sinus und Vorderlappen sehr klar hervortritt. Ebenso wie auf dem vorhergehend 
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Abb. 34. Horizontalschnitt dnrch Sella, Sinus cavernosus 
nnd Carotis interna; D. s. Dorsum sellae; Pro a. p . Pro· 
cessus alae parvae ( = Proc. clin. ant.); die iibrigen 

Bezeichnungcn sowie Technik wie Abb.32. 

gezeigtenPraparatesindauch hier die 
GefaBe nach Durchspiilung in erwei
tertem Zustand fixiert. In Abb. 34 
taucht die vorgewolbte Seitenflache 
des Vorderlappens, nur durch eine 
dunne Bindegewebsschicht davon 
getrennt, formlich in den Blutsinus 
ein. Die gegenuberliegende Wand des 
Sinus bedeckt die Art. carotis in
terna, die auf dem abgebildeten 
Schnittzweimalgetroffenist. Derhin
tere Durchschnitt entspricht dem hin
teren oberen Knie, der vordere, dem 
Keilbein anliegende Durchschnitt 
demaufsteigenden vorderen Schenkel 
derArterie.AufdeminAbb.35wieder
gegebenen Horizontalschnitt ist der 
horizontale Abschnitt der Art. carotis 
interna langsgetroffen. In den an
liegenden Sinus cavernosus miindet 
eine der sinusartigen Venen der Hypo
physenkapsel ein. 

Die im allgemeinen wenig be
achteten Lagebeziehungen des Hypo
physenvorderlappens zum Sinus ca
vernosus wurden von POPA (1934) 

einer genaueren Untersuchung unterzogen. Der Autor stellte bei der operativen 
Freilegung der Hundehypophyse auf buccalem Wege eine Pulsation der Hypo
physenregion fest. Er glaubte zuerst, daB die Hypophyse selbst sich wie ein 
Hirnteil verhalte und unter dem EinfluB von Systole und Diastole ihr V olumen 
verandere. Wenn man jedoch das Periost an der Seite der Hypophyse ablOst, 
dann hort die Pulsation auf und die Druse dringt unter dem Druck, unter 
dem sie steht, aus der Offnung des Periostloches hervor. Wird dann schritt
weise mit der Pinzette die Hypophysensubstanz fortgenommen, so schwellen 
im gleichen MaBe die Sinus cavernosi an, indem sie mehr oder weniger die 
Hypophyse ersetzen. Gleichzeitig fahren die Sinus fort zu pulsieren. Diese 
Beobachtungen zeigen, daB beide Gebilde (Sinus cavernosi und Hypophyse) 
unter gegenseitigem funktionellem EinfluB stehen. Beide stehen unter einem 
gewissen Druck, der sowohl seitens der Hypophyse wie seitens des Sinus beeinfluBt 
werden kann. Ich halte es sehr wohl fur moglich, daB diese yom GefaBsystem 
aus regulierten Druckwirkungen EinfluB auf die Sekretbewegung der Druse 
besitzen. 

Die Lage der Hypophyse zur Knochenlamelle der Sella turcica hat praktische 
Bedeutung vor allem dadurch bekommen, daB sich deren Knochenschatten auf 
Rontgenbildern deutlich erkennen laBt und so bis zu einem gewissen Grade 
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schon beim Lebenden Ruckschlusse auf die GroBe der Hypophyse zu gestatten 
scheint. In Wirklichkeit beschrankt sich diese Moglichkeit vorwiegend auf jene 
Falle, bei denen eine die Norm uberschreitende VergroBerung des Organes zu 
einer Ausweitung oder einer destruktiven Veranderung des Sattels fUhrte. Schon 
gegenuber einer Atrophie der Druse versagt das Rontgenbild, da der Tiirkensattel 
dabei unverandert bleibt. Selbst bei einer Unterentwicklung der Hypophyse 
ist das Rontgenbild des Sattels fur sich allein oft nicht beweisend. 

N och bedingter ist der Wert 
des Rontgenbildes fiir die Ermitt
lung der GroBe normaler Hypo
physen, da sich aus ihm im 
giinstigsten Fane ja nur mit An
naherung ein RiickschluB auf den 
sagittalen und vertikalen Durch- . 1. p. - --",!!::::::: 
messer des Organes ziehen laBt, 
wahrend der nicht minder wichtige 
transversale Durchmesser unbe
kannt bleibt. So kann eine stark 
walzen£ormig gestaltete Hypo
physe im Rontgenbild nach dem 
UmriB der Sella unter Umstanden 
als klein erscheinen, in Wirklich
keit aber groBer sein, als eine J) . . 

rundliche Hypophyse, die einen 
wesentlich groBerenSagittaldurch
messer der Sattelgrube bedingt. 
Die Unsicherheit in der Beurtei
lung der HypophysengroBe aus 
dem Rontgenbild wurde gerade 
von rontgenologischer Seite mehr
fach hervorgehoben. 

Auch die stereoskopische 
Schatzung der SellagroBe fiihrt 
zu keinen sicheren Ergebnissen. 
Denn nach den Untersuchungen 
von BOKELMANN (1934) besteht 

A.bb. 35. Horizontalschnitt durch Sella, Sinns cavernosns und 
Carotis interna, we iter dem Sattelboden zu ais A.bb. 34. 
A. p. Ala parva; die iibrigen Bezeichnungen sowie Technik 

und Vcrgr. wie Abb. 32. 

zwischen dem Gewicht und Volumen der Hypophyse und dem Rauminhalt 
(Kapazitat) der frischen Sella keine direkte Proportion. Ebensowenig weist die 
Kapazitat der knochernen Sella ein direktes Verhaltnis zur GroBe der zugehorigen 
Hypophyse auf. 

Selbst die SellagroBe laBt sich, wie HAAS in einer ausfiihrlichen Arbeit 
darlegte, mittels Langs- und Tiefendurchmesser des Rontgenbildes nur sehr 
unsicher bestimmen. HAAS halt es daher fUr zweckmaBiger, den Flachen
inhalt der Projektions£lache der Sella ("mittleres Sellaprofil" nach 
BOKELMANN) zu ermitteln. Er paust dazu die Sellakonturen auf der Riick
flache der Rontgenplatte ab, legt ein Millimeterpauspapier auf und zahlt die auf 
die Sellaflache entfallenden Quadratmillimeter. Vorbedingung fiir Vergleiche 
ist natiirlich ubereinstimmende Aufnahmetechnik (genau gezielter frontaler 
Strahlengang, gleicher Fokusabstand). Eine Fehlerquelle besteht auch bei 
dieser Methode in der unsicheren Bestimmung der oberen, nicht knochernen 
Grenze der Sella. HAAS schlagt hierfiir eine Gerade vor, die den untersten 
Punkt der Tuberculumwandung mit dem innersten Punkt der Dorsvmspitze 
verbindet. 

4* 
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Nach dieser Methode wurden von HAAs durch zahlreiche Messungen die 
Durchschnittswerte fiir normale Sattel ermittelt, die dann von SARTORIUS (1929), 
SCHULZE (1931), BRILL (1933) fiir das Kindes- und Sauglingsalter erganzt 

Tabelle 8. Flacheninhalt der Projektions
flache der Sella (Sellaprofilflache). 

SelIagroLle 
Autor Alter 

manulich I weiblich 

BRILL (1933) 1 Monat 15 -
eingeklammert 2 Monate 17 (16) -

E. SOHULZE 3 
" 

17 19 
4 

" 
18 21 

5 " 
22 (20) 23 

6 
" 

22 23 
7 " 

22 24 
8 

" 
22 (22) 24 

9 
" 

22 24 
10 " 

23 24 
11 

" 
24 (23) 25 

BRILL (1933) 1 Jahr 24 (22) 25 (25) 
eingeklammert 2 Jahre 33 (37) 35 (40) 

SARTORIUS 3 
" 

41 (46) 43 (51) 
4 

" 
48 (50) 49 (53) 

5 " 
55 (53) 56 (57) 

6 
" 

58 (56) 57 (60) 
7 

" 
62 (59) 60 (62) 

8 
" 

63 (62) 62 (64) 
9 

" 
66 (65) 65 (66) 

10 
" 

70 (68) 69 (69) 

HAAS 8.-11. Jahr 59,9 61 
12.-15. 

" 
69 69,8 

16.-19. 
" 

79 78,5 
20.-50. 

" 
96,3 88,1 

wurden (s. Tabelle 8 und 9). Bei 
all diesen nach Rontgenbildern 
des Lebenden vorgenommenen 
Messungen blieb die GroBe der 
Hypophyse selbst unbekannt. 
Fiir die SellagroBe ergibt sich 
aus der Tabelle 8 ein starker 
Anstieg in den ersten 6 Lebens
monaten; ob die dann folgende 
Verflachung bis zum Ende des 
1. Lebensjahres wirklich vor
handen ist, erscheint nach den 
Zahlen der Tabelle 9 fraglich. 
Von da ab kommt es zu einem 
gleichmaBigenAnstieg derKurve, 
der sich dem Anstieg der Kurve 
des Korperlangenwachstums ver
gleichenlaBt. Vom 6. Lebensjahr 
an bleibt das Wachstum der 
Sella hinter dem Langen
wachstum zuruck (BRILL). Ein 
weiterer, starkerer Anstieg ist 
anscheinend bei Eintritt der Ge
schlechtsreife zu beobachten. 
Bemerkenswert ist ferner, daB 
in Tabelle 9 vom 6.-23. Jahr 
die Werte fur die weibliche 

Sellaprofilflache etwas hoher liegen als fiir die mannliche. Auch SARTORIUS 
(Tabelle 8) gibt fiir das weibliche Geschlecht etwas hOhere Zahlen an. 

Auffallend sind die Werte von STEIERT, die bis zum 4. Lebensj!thr eine 
weit starkere Wachstumszunahme zeigten als bei SARTORIUS und BRILL, um 

Tabelle 9. Schwankungsbreite der Normalwerte der Sellaprofilflache. 
(Nach KOVASO.) 

Monate Jahre ~ !j! Jahre ~ I !j! 

I 

Neugeboren 7-13 ! 3 39-56 26---44 14 45- 85 50- 87 
III. 9-18 I 4 40-60 36-56 15 48- 88 51-- 91 
VI. 12-22 5 41-64 42-62 16 50- 91 53- 94 
IX. 16-27 6 42-67 45-65 17 53- 94 56- 98 

XII. 19-30 7 42-69 45-68 18 56- 97 58-101 
XV. 21-35 8 42-70 45-71 19 59-100 61-105 

XVIII. 23-39 9 42-70 45-74 20 62-103 63-107 
XXI. 25---42 10 42-70 46--76 21 65-106 66-109 

XXIV. 27---45 11 42-70 47-79 22 68-109 69-111 
12 42-76 48-82 23 70-112 70-113 
13 42-82 49-82 24 74-115 74-115 

dann im Wachstumstempo abzunehmen. Da die Messungen STEIERTS an 
Schweizerkindern vorgenommen wurden, wirft BRILL die Frage auf, ob dieses 
eigentiimliche Verhalten mit den Beziehungen zur Schilddruse (Kropfhiiufig
keit) zusammenhangt. 
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Die Frage, wieweit sich aus der GroBe der medianen SellaprofilfHiche Schliisse 
auf die GroBe der Hypophyse ziehen lassen, wurde von BOKELMANN auf Grund 
seiner Untersuchungen dahin beantwortet, daB zwischen beiden MaBen gewisse 
direkte Beziehungen bestehen. Unter Beriicksichtigung der nachfolgenden 
Gesichtspunkte gestatten sie auch unter physiologischen Verhaltnissen klinisch 
verwertbare SchluBfolgerungen: a) kleine Sellaprofilflachen entsprechen bei 
Frauen durchwegs kleinen, bei Mannern kleinen oder mittelgroBen Hypophysen; 
b) ausgesprochen kleine Profilflachen entsprechen in 60% der FaIle kleinen Hypo
physen, sonst mittelgroBen, niemals groBen; c) ausgesprochen groBe Profil£lachen 
entsprechen groBen Hypophysen, ausnahmsweise mittelgroBen, niemals kleinen; 
d) mittelgroBe Profil£lachen kann man bei allen HypophysengroBen antreffen. 

Etwa vom 56. Lebensjahr an lassen sich aus der GroBe des medianen Sella
profiles nur mehr sehr unsichere Schliisse auf die HypophysengroBe ziehen. 
Die Schatzung der HypophysengroBe nach der GroBe der medianen Sellaprofil
flache ist nur erlaubt, wenn sich das me diane und laterale Tiirkensattelprofil 
voneinander differenzieren lassen oder mit Sicherheit beide Profile iiberein
stimmen. Eine Ausnahmestellung nehmen jene FaIle ein, in welchen sich 
eine abnorm starke Annaherung oder Verschmelzung der vorderen und hinteren 
Processus clinoidei feststellen laBt (sog. Briickenbildung). In diesen Fallen 
sind meist kleine Hypophysen vorhanden, auch wenn das mediane Sellaprofil 
groB ist. BOKELMANN traf die Briickenbildung bei Personen, welche an 
Storungen der Genitalfunktion litten oder unterentwickelte Geschlechtsorgane 
besaBen in 50 % der FaIle. 

Die Beobachtung, daB abnorm groBe Hypophysen oder Tumoren des Organes eine 
VergroBerung der Sattelgrube verursachen, konnte dazu verleiten, auch die GroBe der 
normalen Sattelgrube gewissermaBen als eine Funktion der Hypophyse zu betrachten. 
Schon die Betrachtung einer groBeren Anzahl embryonaler Hypophysen lehrt indessen, 
daB sich die Gestalt der Sattel von der Form der in ihnen liegenden Hypophyse haufig 
stark unterscheidet. Dazu kommt, daB zur Embryonalzeit zwischen Hypophyse und Sattel 
eine breite lockere Mesenchymschicht liegt, durch die jegliche Druckwirkung seitens des 
Organes auf die knorpelige und knocherne Anlage des Sattels verhindert wird. Die GroBe 
und Tiefe des Sattels wird demnach wahrend der Entwicklung in erster Linie durch auBerhalb 
der Hypophyse gelegene Faktoren maBgebend beeinfluBt. Einer derselben ist nach 
SCHULLER (1926) in der sehr wechselnden Ausdehnung der Keilbeinhohle zu suchen. Eine 
weit nach hinten reichende Keilbeinhohle flacht den Sattel meist ab, so daB er in der 
Seitenansicht halbrund oder oval erscheint. Runde Formen finden sich nach SCHULLER 
dagegen vor allem bei kleiner KeilbeinhOhle. JOLY (1927) schreibt im Gegensatz zu BURI 
und BALLI auch der Kopfform einen gewissen EinfluB zu. Er findet die Form des Sattel
bodens bei Dolichocephalen langlich und dvnn; bei Brachycephalen ist die Grube dagegen 
eng mit kurzem sagittal em Durchmesser. Eine Verdickung und Verbreiterung der hinter<ln 
Sattellehne kann sich auch bei Gesunden finden, ebenso wie sich im Alter infolge Knochen
resorption eine starke Aufhellung der Processus clinoidei posteriores ausbilden kann. 
O. MAIER (1935) gibt auf Grund von Messungen an Rontgenfilmen an, daB die mesocephalen 
Schadel durchschnittlich das groBte, die dolichocephalen das kleinste Sellaprofil aufweisen. 
Die brachycephalen Schadel besitzen im Verhiiltnis zu ihrer GroBe auch eine relativ groBe 
Sella. Zwischen der Form der Sella hingegen und der Schadelform konnte MAIER keine 
erkennbaren Beziehungen ermitteln. Bei Kindern fand .JOLY die Sattelgrube sehr wenig 
tief; die Proc. clinoidei beginnen im Rontgenbild erst im 2. Lebensjahr sichtbar zu werden. 
1m 4. fangen sie an nach und nach ihre definitive Form anzunehmen. 

Die Lagebeziehungen zwischen Hypophyse und Chiasma Nervi 
optici werden durch die in Abb. 27 und 31 wiedergegebenen Sagittalschnitte 
zur Darstellung gebracht. Fiir gewohnlich liegt das Chiasma mit der Haupt
masse seiner Fasern derart iiber der Hypophyse, daB es von ihr nur durch 
das dazwischen geschobene Diaphragma sellae turcicae und die weichen 
Hirnhaute getrennt wird. Die namentlich in Lchrbiichern noch i:ifters anzu
treffende Darstellung, wonach das Chiasma zur Hauptsache dem Sulcus 
chiasmaticus (s. fascic. optic.) aufliegt und h6chstens mit seinem hinteren 
Abschnitt uber das Diaphragma reicht, ist nur fur seitene Ausnahmefalle richtig. 
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Der erste Hinweis auf die Bedeutung der Lagebeziehungen von Hirnanhang 
und Chiasma fUr die Erkennung einer Hypophysengeschwulst findet sich bei 
MINKOWSKY (1887). Ausfiihrlicher wurden die Verhaltnisse in ihrer pathologisch
anatomischen Bedeutung von ZANDER (1897) gewiirdigt. Auch FAWCETT (1896) 
und LAWRENCE (1904) erwahnen die Lageverhaltnisse, die aber erst durch 
J. PARSONS SCHAEFFER (1924) an einem groBeren Material eingehend auf 
ihre Variabilitat untersucht wurden (s. Abb. 36). Nach den Ergebnissen des 
letztgenannten Autors liegt das Chiasma in 96 % der untersuchten FaIle 
ganz oder teilweise iiber dem Diaphragma und dem darunter befindlichen 
Hirnanhang. In 79 % dieser Fane liegt der vordere und groBere Teil des 

c oJ. 

Abb. 36a-d. Die Lagebeziehungen zwischen Hypophyse und Chiasma nerv. optic. a Das Chiasma liegt zum 
Teil auf dem Sulcus chiasmatis, der Rest auf dem Diaphragma sellae (5 %); bolas Chiasma Iiegt ganz iiber dem 
Diaphragma (12 %); colas Chiasma liegt grolltenteils iiber dcm Diaphragma, ein kleiner Teil iiber dem Dorsum 
sellae (79%); d das Chiasmaliegt auf oder hinter dem Dorsum sellae (4%). Abkiirzungen: Oh. Chiasma nerv. 
optic.; O. into Carotis interna; Ds. Dorsum sellae; Hy. Hypophyse; Int. Infundibulum; L. sph. Limbus 

sphenoidalis; N. DC. Nervus oculo·motorius; S. ch. Sulcus chia"matis; T. s. Tuberculum sellae. 
(Nach P. SCHAEFFER 1924.) 

Chiasmas iiber dem Diaphragma, wahrend sich der hintere Abschnitt iiber 
oder hinter das Dorsum sellae projiziert, in 12 % kommt das Chiasma 
ausschlieBlich iiber das Diaphragma zu liegen. Nur in 5% reicht lediglich der 
hintere Abschnitt des Chiasmas iiber das Diaphragma, wahrend der vordere 
Teil im Sulcus chiasmaticus verlauft. Sehr selten (4 %) fand SCHAElfFER das 
Chiasma iiber oder hinter dem Dorsum sellae. Wieweit diese Verhaltnisse durch 
die Lage des Schadels zur Zeit des Todes beeinfluBt werden, ist unbekannt. 

In der iiberwiegenden Mehrzahl der FaIle ist demnach das Chiasma so gelegen, 
daB es bei einer tumorartigen VergroBerung der Hypophyse nach oben friiher 
oder spater zu einer Druckwirkung auf die Fasern de.r; Nn. optici kommen muB. 
Dabei werden gewohnlich zuerst die mittleren sich kreuzenden Fasern in Mit
leidenschaft gezogen, was sich im Auftreten einer bitemporalen Hemianopsie 
auswirkt. 

Zwischen der Vorder£lache von Chiasma, Hypophysenstiel und Diaphragma 
befindet sich eineober£lachliche, seichte Zisterne, die sog. Cisterna chiasma tis, 
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die sich seitlich bis zu den divergierenden Nervi optici erstreckt. Sie ist reichlich 
von Balken und durchbrochenen Hautchen des Subarachnoidealgewebes durch
zogen, die in der Mittellinie oft so dicht stehen, daB sie eine Scheidewand bilden 
und dadurch die kleine Zisterne in zwei seitliche Abteilungen zerlegen. Nach 
den Seiten hin hiingt diese Zisterne hauptsachlich hinter dem Opticus, zwischen 
diesem und der Carotis, sowie hinter der letzteren mit den lateralwarts gelegenen 
Cisternae fossae Sylvii zusammen (KEY und RETZIUS 1875). Die Tiefe 
der Cisterna chiasmatis wird weitgehend von der Stellung des Chiasmas beein
fluBt. Liegt dieses dem Diaphragma dicht auf, so findet sich nur ein schmaler 
Spalt, steht das Chiasma steil wie in Abb. 31, so kann die Zisterne einen betracht
lichen vertikalen Durchmesser (bis 10 mm und mehr) erreichen. Der Zwischen
raum kann insofern von praktischer Bedeutung sein, als sich die Hypophyse 
bei gut ausgebildetem Spaltraum bis auf das Doppelte vergr6Bern kann, ohne 
Kompressionserscheinungen an den Sehnerven hervorzurufen (SCHAEFFER). 

Auf der Riickseite des Hypophysenstieles beschreiben KEY und RETZIUS 
eine Cisterna intercruralis profunda. Sie breitet sich zwischen den 
Crura cerebri, Tractus optici und Chiasma aus und nimmt das Trigonum inter
crurale mit seinen verschiedenen Gebilden (Hinterflache des Hypophysenstieles, 
Tuber cinereum, Corpora mamillaria, Lamina perforata posterior) ein. Sie hangt 
wiederum mit der oberflachlich gelegenen Cisterna intercruralis super
ficialis zusammen, da die vom Infundibulum bis zum Pons ausgespannte 
Begrenzungsmembran, die beide Zisternen trennt, meist durch16chert oder selbst 
mehr oder weniger defekt ist. 

B. Das Diapbragma sellae nod die bindegewebigen 
Hiillen der Hypopbyse. 

Der Eingang zum Tiirkensattel wird beim Menschen normalerweise von einer 
straf£en bindegewebigen Membran, dem Diaphragma sellae turcicae, ver
schlossen. Das Diaphragma spannt sich in Fortsetzung der Dura mater von den 
Processus clinoid. anter. und dem Tuberculum sellae iiber die Hypophyse hin
weg zum Dorsum sellae und den Processus clinoid. poster. Nach den Seiten zu 
zieht die Membran iiber den Sinus cavernosus und die ihm anliegenden GefaBe 
und Nerven hinweg zur Plica petroclinoidea lateralis. In der Mitte ist das Dia
phragma von einer rundlichen Offnung durchbrochen, die dem Hypophysenstiel 
zum Durchtritt dient. Die Weite diesesForamen diaphragmatis ist sehrwechselnd. 
1m einen Extremfall ist es so eng, daB es dem Stiel und seiner Bedeckung gerade 
Platz zum Durchtritt gewahrt. Nicht selten ist es weiter, so daB neben dem 
Hypophysenstiel noch ein kleinerer oder gr6Berer Teil der Driisenoberflache 
sichtbar wird und das lockere Gewebe der Arachnoidea durch die Liicke ein
dringen kann. Namentlich im Alter trifft man in der Regel den letztbeschriebenen 
Zustand an. In extremen Fallen kann das Diaphragma bis auf einen schmalen 
Randreifen zuriickgebildet sein. P. SCHAEFFER hat auch gefensterte oder 
netzartig gebaute Diaphragmen beobachtet. 

Der Verlauf der Faserziige im Diaphragma sellae und den angrenzenden 
Durabezirken laBt nach den Untersuchungen von POPA (1934) eine regelmaBig 
wiederkehrende Anordnung erkennen, die in Abb. 37 schematisch dargestellt 
ist. Am Diaphragma selbst unterscheidet POPA zwei Abschnitte: einen dicken 
peripheren Teil (Abb. 37, a1 und a2), der aus groben Faserbiindeln besteht und 
einen zarten zentralen (s. Abb.37, b), der sich bis an den Hypophysenstiel 
fortsetzt. Die Fasern der dicken auBeren Schicht kommen beiderseits von den 
Proc. clinoid. post.; ein Teil derselben verlauft kreisf6rmig (s. Abb. 37, a1 ), 
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ein anderer Teil iiberkreuzt sich vorne und zieht zum hinteren Rand des Foramen 
fasciculi optici, um schlieBlich durch den Opticuskanal in die Orbita auszu
strahlen (s. Abb.37, a2). Ein weiteres yom Proc. clinoid. post . ausgehendes 
Faserbiindel verliiuft seitlich, umschlieBt die Austrittsstelle der Carotis interna 

'·'or.op/. 

j J(or. tlhl. _~ 

"'Ilt. 

/; 

(·ur. i"I . 

For. /) itl>. 

(s.Abb. 37, Car. int.) und 
strahlt gegen die Proc. 
clinoid. anter. und in die 
Fissura orbitalis superior 
aus. Weitere Faserziige 
kommen yom tiefen Blatt 
des Clivus (Abb. 37, c); 
ein Teil derselben um 
kreist die Durchtritts
stelle des Hypophysen-
stieles. Zu diesen gesellen 
sich auch noch die feinen 
Fasern, die die diinne 
Partie des Dia phragmas 
bilden (S. Abb. 37, b). 

"'OC. elilt. Demnach wird der Vor-
/l081. d derlappen vor aHem urch 

Abb.37. Schematische Darstellung des Verlaufes der Faserzlige im 
Diapt>ragma sellae turcicae und deu angrenzenden Bezirken der Dura. 
Car. into Austrittsstelle der Carotis interna; For. opt. Foramen fasciculi 
optici; For. Dia. Foramen diaphragmatis, Durchtrittsiifinung fiir den 
Hypophysenstiel; Proc. clin. ant. Processus clinoideus anterior; Proc. 
clin. post. Processus clinoideus posterior; at circulare Fasern, a, iiber
kreuzende Fasern im dicken peripheren Teil des Diaphragmas; b zen
traler, diinner Teil des Diaphragmas; c feine gekreuzte Faserziige yom 
tiefen Durablatt des Clivus; d gekreuzte Faserziige yom oberfHichlichen 
Blatt; e Fasern, die von der Falx cerebri kommen, die Oberfiache des 
Tentoriums durchlaufen und gegen den Proc. clin. ant. ziehen, wo sie sich 
in drei Richtungen aufsplittern; t Fasern, die von der Falx cerebelli 
kommen, die unterc Flache des Tentoriums durchlaufen und sich gcgen 
den Proc. clin. post. richten, wo sie sich gegen das Diaphragma und die 
Orbita zu aufsplittern; [J Fasern, die von der Falx cerebri kommen 

lind bis zum Urnblls sphenoidalis ausstrahlen. (Nach POPA 1934.) 

den dicken, der Hinter
lappen durch den diinnen 
Abschnitt des Diaphrag
mas bedeckt. Immer 
bleibt aber zwischen dem 
derben Teil des Dia
phragmas und dem Hypo
physenstiel eine schwa
che Stelle, an der Hypo
physentumoren in die 
SchadelhOhle vordringen 
konnen. 

Seiner Struktur nach 
besteht das Diaphragma 
in gut entwickeltem Zu
stand aus derben par
allelfasrigen kollagenen 
Faserbiindeln, die auf 
dem Schnittbild in mehr
facher Lage iibereinander 
geschichtet erscheinen. 
Die Verlaufsrichtung der 

Faserbiindel ist in den einzelnen Schichtlagen, die ihrerseits wieder ineinander 
iibergehen, verschieden; langs verlaufende Ziige wechseln mit schrag, quer und 
bogenfOrmig verlaufenden und bedingen dadurch die kraftige, widerstandsfahige 
Beschaffenheit der Membran. Namentlich in der auBeren Zone des Diaphragmas 
findet man zahlreiche, iibereinanderliegende, in verschiedener Richtung ver
lau£ende Faserziige (s. Abb. 38a). Die abgebildete Stelle entstammt dem vor
deren Drittel eines paramedianen Sagittalschnittes; sie liegt noch im Bereich 
des Vorderlappens. Die Faserplatte des Diaphragmas besitzt hier eine Dicke 
von 250 f1, und besteht aus 7-8 iibereinanderliegenden Faserstrangen. Abb.3Sb 
zeigt dagegen einen Ausschnitt aus dem mittleren, diinneren Drittel des Dia-
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phragmas (130 tt), seitlich von der Offnung des Diaphragmas gelegen. Die Ver
laufsrichtung der Faserstrangc erscheint hier mehr nach einer Richtung orientiert. 

1m Flachenpraparat lassen sich an 
der Offnung des Diaphragmas auch 
zirkular und radiar verlaufende 
Faserzuge beobachten. 

Zwischen den kollagenen Bundeln 
liegen feine elastische Fasernetze; 

b 

Abb. 38a und b. Sagittalschnitte durch das Diaphragma selJae. a 1m auBeren Drittel; b im inneren Drittel. 
Hinger. Alkohol·Formol. Paraffin 10 ft. Hamalaun·Eosin. Vergr. 1 :68. 

zum Teil sind dieselben im Sinne der Verlaufsrichtung der kollagenen Fasern 
orientiert, so daB man sie bei langs getroffenen Kollagenfasern haufig auf gr6Bere 
Strecken hin der Lange 
nach verfolgen kann, 
wahrend sie bei quer 
oder schrag geschnit
tenen Faserbundeln 
ebenfalls quer getroffen 
sind und nur als feine 
Punkte oder Striche 
hervortreten. An an
deren Stellen wieder 
bilden sie mehr gleich
maBig der Flache nach 

ausgespannte feine 
Netze, wie sie in Abb. 39 
wiedergegeben sind. 

Die Oberflache des 
Diaphragmas ist von 
einem einschichtigen 
platten Mesothel uber
kleidet; an der Unter
flache geht das Faser
gewebe in das lockere 

Abb. 39. Hautchenpriiparat aus dem Diaphragma eines 20jiihrigen. Die 
elastischen Fasernetze sind durch Resorcinfuchsin gefiirbt. Vergr. 1:77. 

Bindegewebe uber, das den Zwischenraum zwischen Diaphragma und der 
eigentlichen Organkapsel ausfiillt. Das Gewebe des Diaphragmas ist im Gegen
satze zu dieser darunter liegenden Bindegewebszone auBerordentlich gefaBarm 
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(s. Abb. 38). 1m ganzen ergibt sich, daB das Diaphragma sellae beim Menschen 
den typischen Bau der Dura mater besitzt. 

Gegen das Foramen zu nimmt die Gewebsplatte des Diaphragmas an Dicke 
immer mehr ab, bis sie meist in Gestalt eines scharf ausgezogenen Randes endigt 
(s. Abb. 40). Die Angabe von KOLLER, daB sich das Diaphragma dorsalwarts 
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Abb.40. Seitlicher Sagittalschnitt durch Diaphragma nnd Foramen diaphragmatis. Ar Arachnoidalgewebe ; 
H h HypophysenhOhle; P. a. Pars anterior der Hypophyse; v. R., h. R. vorderer, hinterer Rand des Diaphragmas. 

Hinger. 30 Jahre. Alkohol-Formol. Paraffin 10 Il. Hamalaun-Eosin. Vergr. 1: 16. 

eine Strecke weit auf den Trichter fortsetzt, fand ich bei Praparaten vom er
wachsenen Menschen nicht bestatigt. Das in Abb.40 auf der Oberflache des 
Vorderlappens sich ausbreitende lockere Gewebe ist gefaBreiches Arachnoidal
gewebe, das den Hypophysenstiel bei seinem Durchtritt durch das Foramen 
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Abb. 41. Paramedianer Sagittalschnitt durch Diaphragma nnd Foramen diaphragmatis. Arz Arachnoidalzotte; 
Hst Hypophysenstie\; K Kolloid (in der HypophysenhOhle liegend) ; Subar Subarachnoida\gewebe. Die 

iibrigen Bezeichnungen sowie Technik und Vcrgriil3erung wie Abb.40. 

begleitet. Der etwas mehr gegen die Medianebene zu gelegene, in Abb. 41 wieder
gegebene Sagittalschnitt laBt das Eindringen der Arachnoidea durch das Foramen 
und ihren Zusammenhang mit dem Bindegewebe, das die Oberflache der 
Hypophyse bedeckt, gut erkennen. Dieses Verhalten der Arachnoidea wurde 
schon von KEY und RETZIUS (1875) beobachtet. Nach ihnen wird hier von 
der Arachnoidea gleichsam ein Divertikel gebildet und die Oberseite der 
Hypophyse von einem kleinen subarachnoidealen Raum oder einer Cisterna 
umgeben, die sich bei Subarachnoidealinjektion mit Farbstoff flint. Auch 
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LEWIS und KNAVEL (1913) wiesen darauf hin, daB die Arachnoidea gelegent
lich durch das Diaphragma tritt. Auf die SchluBfolgerungen, die HUGHSON (1924) 
aus ahnlichen Beobachtungen fUr die Deutung der Hypophysenhullen zieht, 
werde ich spater noch eingehender zuruckkommen (s. S. 62). 

ERDHEIM (1904) beschreibt einige FaIle, in welchen der Hypophysenstiel die Arachnoidea 
durchbohrt, so daB die obere Halite des Stieles im Subarachnoidealraum, die untere dagegen 
nackt, d. h. nur vom Trichterlappen bedeckt, im Subduralraum liegt. In anderen Fallen 
findet aber auch ERDHEIM, daB die Arachnoidea bis auf die obere Flache des Hypophysen
k6rpers herabreicht. Die Verhaltnisse k6nnen fUr die Ausbreitung von Eitermassen u. dgl. 
von Bedeutung sein. 

Die bindegewe bigen H ullen der Hypophyse. Hebt man die Hypo
physe nach Umschneiden des Diaphragmas und vorsichtiger Ablosung ihrer 

Abb.42. Sagittalschnitt durch die vordere Wand des Sellaeinganges mit Diaphragma nnd Vorderlappen. 
A Arterie; D Diaphragma; P. a. Pars anterior; S. c. Sinus circularis; Str. t. Stratum fibrosum; Str. p. Stratum 
periostale; v. G. venoser GefaGraum des Stratum vasculare; v. S. vordere Sellawand. Hinger. Formol-Alkohol. 

Paraffin 151". Hamalaun-Eosin. Vergr. 1: 28. 

Hinter- und Unterflache aU8 dem Sattel, so findet man sie allseitig von einer 
fibrosen Hulle umschlossen, die gewohnlich als "Kapsel der Hypophyse" 
bezeichnet wird. Schon durch makroskopische Praparation laBt sich jedoch 
feststellen, daB es sich dabei um keine einheitlich strukturierte Hulle handeln 
kann, da sich verschiedene, wenn auch nur unvollstandig zu trennende Blatter 
ablOsen lassen. Am mikroskopischen Schnittpraparat vollends erkennt man 
ohne weiteres, daB sich die "Kapsel", die den zwischen Knochen und Parenchym 
gelegenen Raum ausfullt, im allgemeinen in . drei strukturell verschiedene 
Schichten trennen laBt: in eine AuBenschicht, die dem Periost (Stratum 
periost ale) entspricht, in eine von venosen GefaBraumen reich durchzogene 
Mittelschicht (Stratum vasculare) und die eigentliche Organkapsel (Stratum 
fibrosum), die unmittelbar dem Parenchym der Hypophyse anliegt. Die 
Verhaltnisse treten weitaus am besten an Praparaten hervor, die blutleer gespult, 
durch Injektion in die Blutbahn fixiert und in situ mit der ganzen Umgebung 
geschnitten wurden. 

Das Stratum periostale besteht im Bereich der Sella aus einem dunnen 
Faserhautchen, dem streckenweise als Rest der Cambiumschicht noch eine 
Lage von platten, wenig tatigen Osteoblasten aufliegt. Die Ausbildung des 
Fasergewebes wechselt. Am vorderen Eingang in die Sella, in der Gegend des 
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Tuberculum, ist die Faserschicht gewohnlich etwas dichter (s.Abb. 42); sie ist hier 
auch starker mit elastischen Fasernetzen durchsetzt. Weiter nach abwarts wird 
das Periost streckenweise oft nur von lockerem, feinfaserigem kollagenen Binde
gewebe gebildet (Abb.43), das einer Fibroelastica entbehrt. Hier ist die Ver
bindung des Periosts mit dem Knochengewebe auch besonders locker, so daB es 
sich leicht von der knochernen Unterlage ab16sen laBt. Am Boden der Sella, 
in der Nahe der Vorder- und Hinterlappengrenze ist das Periost haufig durch 
einen quer verlaufenden Streifen von sehnigen kollagenen Fasern verstarkt. 
Am Dorsum des Sattels sind die elastischen Fasergeflechte wieder starker aus-

gebildet. Gelegentlich findet man 
zwischen die Faserhaut des Periosts 
und die Knochenoberflache kleine 
Inseln von Fettgewebe einge-

p. a. schlossen (s. Abb. 44). 
Nach innen zu geht das Periost 

ohne Grenze in das feinfaserige Ge
webe des Stratum vasculare 
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uber, das von sinusartigen Venen, 
den Kapselvenen, durchzogen ist. 
Die Venen sind sehr dunnwandig; 
sie bestehen nur aus Endothel und 
feinen aufgelagerten Bindegewebs
fasern, die mit einigen elastischen 
Fasern untermischt sind, wahrend 
glatte Muskelzellen fehlen. Die 
Venen umschlieBen die ganze Hypo
physe mit einem engmaschigenNetz 
vonBlutraumen. SiesindaufAbb. 42 
und 43 in erweitertem, auf Abb. 44 
in kollabiertem Zustand zu sehen. 
Weit sparlicher sind die an ihrer 
Elastica interna undihrer Muscularis 
gut erkennbaren Arterien vor
handen. Das Fasergewebe wird 
von feinen, nach verschiedenen 

_I 

Abb.43. Schnitt durch die frontale Kapselwand der 
Hypophyse. Str. vasco Stratum vasculare ; die iibrigen 

Bezeichnungen, Technik und Vergr. wie Abb. 42. 

Richtungen ziehenden kollagenen 
Fasern gebildet, zwischen welchen in wechselnder Menge auch elastische Netze 
vorhanden sind. Auch in dieser Mittelschicht ist das Fasergewebe am Boden 
und Dorsum meist starker und dichter entwickelt als in der vorderen und 
oberen Region des Vorderlappens. 

Das Stratum fibrosum endlich, die eigentliche Organkapsel, stellt eine 
schmale gefaBarme Hulle aus kollagenem und elastischem Fasergewebe dar 
(s. Abb. 42-43). Zwischen Stratum vasculare und Stratum fibrosum besteht 
keine schade Abgrenzung; ganz allmahlich schlieBen sich die Faserbundel 
dichter, ganz allmahlich werden die GefaBe sparlicher. 1m mikroskopischen 
Schnitt erscheint diese innerste Schicht oft mehr durch angrenzende Blutraume als 
durch eine besondere strukturelle Beschaffenheit abgesetzt. Der den Vo.tderlappen 
bedeckende Teil der Kapsel ist im allgemeinen lockerer und zarter gebaut als 
der den Hinterlappen umhullende Abschnitt, in dessen Bereich sie aus dickeren, 
gekreuzt verlaufenden Faserbundeln besteht, die auch starker mit elastischen 
Fasergeflechten durchsetzt sind. Auch im Stratum fibrosum finden sich an der 
Grenze von Vorder- und Hinterlappen wieder besonders stark entwickelte, in 
vorwiegend transversaler Richtung verlaufende sehnige Faserstreifen. Sie ziehen 



Das Diaphragma sellae und die bindegewebigen Hiillen der Hypophyse. 61 

auch an den Seitenflachen der Hypophyse zwischen Vorderlappen und Hinter
lappen in die Hohe. An Horizontalschnitten durch das Organ laBt sich beob
achten, wie sie keilartig eine Strecke weit zwischen den beiden Anteilen eindringen 
(s. Abb. 46, S. 65). 

Nach POPA (1934) ist die Orientierung der Bindegewebsstrange in der Hypophysen. 
kapsel ziemlieh regelmiiJ3ig. Sie bilden ovaliire Sehleifen, die die .Driise von oben bis unten 
und von hinten bis vorn umgehen. Zu diesen eigenen Fasern misehen sieh andere, die yom 
tiefen Durablatt des Clivus kommen und der gleichen Art sind wie die Fasern der inneren 
diinnen Zone des Diaphragmas (s. S. 56 und Abb. 37, c). Auf diese Weise steckt die Hypo. 
physe in einer Faserhiille (Trikot), die sich ihrer Oberfliiehe vollstiindig anschmiegt. Die 
Hypophyse kann ihr Volumen in dem MaBe 
vermehren als es die Faserhiille zuliiBt; in 
dem gleichen MaBe, in dem die Hiille ge· 
dehnt wird, steigt im Innern der Driise 
der Druck. 

In welcher Bezieh ung stehen 
nun diese einzelnen Hiillen der 
Hypophyse zu den Hirnhauten? 
Die Frage erfahrt in der Literatur 
eine sehr verschiedene Beantwortung, 
wobei man sich des ofteren nicht des 
Eindrucks erwehren kann, daB den 
Ausfiihrungen mancher Autoren mehr 
theoretische Spekulation als objek-
tive Beobachtung am Praparat zu- Sit. f. 

grunde liegt. So laBt sich STENDEL 
(1914) durch die Uberlegung, daB sich 
Driisenteil und Hirnteil erst sekundar 
im Laufe der Entwicklung zusammen-
legen, zu der Annahme verleiten, 
daB der Hirnteil von der Dura mater 
iiberzogen sein muB, wahrend das 
ganze Organ knochenwarts vom 
Endocranium umscheidet wird. Diese 
Verhaltnisse sollen sich dann meistens 
durch verschiedene Um- und Riick
bildungen verwischen, z. B. dadurch, 
daB sich die Dura zwischen Hirnteil und 

'". u. 

Abb. 44. Sagittalschnitt durch die hintere Wand der 
Sella im Bereich der Neurohypophyse. F Fettgewebe; 
h. S. Knochenlamelle des Dorsnm sellae; Nh Neuro
hypophyse; v. G. venoser Gefallraum (koUabiert). Die 
iibrigen Bezeichnnngen sowie Technik wie bei Abb. 42. 

VeTgT. 1: 78. 

Zwischenlappen mehr oder weniger zuriickbildet. Das Diaphragma fiihrt STEN
DELL auf "Wucherungen und Falten" der Dura zuriick. Die Pia mater zieht 
nach STENDELL nicht iiber den Hypophysenkomplex hinweg, sondern wird 
vom "Ansatz des Hirnteils" durchbrochen. TRAUTMANN (1909) hingegen findet 
beide Lappen zusammen von einer festen fibrosen, gemeinsamen, von der Dura 
mater entstammenden Hiille umgeben; sie erseheinen ihm als ein Ganzes und 
nicht, wie LUSCHKA beim Menschen annimmt, dureh die Pia voneinander getrennt. 
Nach KOLLER (1922) spaltet sieh die Dura beim Menschen in zwei ungleieh 
groBe Anteile, von denen der weitaus diekere als Periost und Kapsel die 
Hypophyse ventral bekleidet, wahrend das dorsale Blatt vorerst als Diaphragma 
horizontal zieht, um sieh dann am Trichter dorsalwarts anzulagern. 

Der Werdegang des Hypophysendura.Durchbruches spielt sich nach KOLLER in folgenden 
Stadien ab: Stadium I. Urspriinglich liegt zwischen Hirnboden und der zur RATHKEschen 
Tasche ausgebuchteten Mundwand mesodermales Gewebe. Stadium II. Die RATHKEsche 
Tasche wird zum Hypophysenblaschen und ist yom HirnteiI durch gleichmaBig breite 
Bindegewebsschichten getrennt. Stadium III. Noch bevor der Hirnteil den unmittelbaren 
Kontakt mit dem Driisenteil gefunden hat, kann das zur Dura verdichtete Bindegewebe 
an der kiinftigen Beriihrungsstelle zu einer diinnen Lamelle werden. Stadium IV. Die 
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diinne Lamelle <>ffnet sich zu einer oder mehreren l)ffnungen und laBt dadurch die Ver· 
schmelzung zu. Zwischen Hirnteil und Driisenlappen ist zum Teil, wenn auch nicht in 
continuo, Duragewebe (primare Dura) vorhanden. Stadium V und VI- Zwischenlappen 
und Hirnteil sind durchwegs innig verwachsen. Eine deutliche Kapsel zieht einheitlich um 
das ganze Organ. 

Diese Auffassung KOLLERS ist nicht haltbar; sie wurde schon von VAN GEL
DEREN (1926) durch den Hinweis widerlegt, da13 die beiden Teile der Hypophyse 
einander schon eng anliegen, bevor es auch nur andeutungsweise eine Dura
anlage gibt. "Ontogenetisch durchbricht die Pars neU):"alis die Dura ebensowenig, 
als die Pars oralis den Schiidelgrund und das Endocranium durchbricht. Dura 
und Schadelbasis entstehen erst, wenn die beiden Hypophysenanteile (zusammen) 
schon an definitiver Stelle (in der lokal breiteren, dichteren Ectomeninx) liegen. 
Das zwischen den beiden Hypophysenteilen vorhandene sparliche Bindegewebe 
(im FaIle einer iiberdachten Hypophyse) ist, dem Obigen entsprechend, nicht 
Dura (primitiva, KOLLER), auch nicht etwa Pia oder Arachnoidea zu nennen. 
Es ist zwischengelagertes Mesenchym der fr·iih embryonalen Meninx primitiva; 
hochstens dichteres Ektomeninx-Zwischengewebe (= peridurales Gewebe), das 
auch die gesamte Hypophyse (Orohypophyse inbegriffen) umhiillt. AIle anderen 
Namen sagen zu viel oder sind direkt falsch." 

HUGHSON (1922, 1924) kommt auf Grund von Injektionsversuchen, in 
welchen er bei erhOhtem Druck den ttbertritt von Farbstoff aus den Subarach
noidealraumen in die Spaltraume der Hypophysenkapsel beobachtete, zu der An
sicht, da13 die Sella turcica von den drei Hirnhauten umkleidet ist. Nach ATWELL 
(1926) dagegen wird die Sella nur von Dura bedeckt, wahrend Arachnoidea 
und Pia nur die Pars tuberalis einhiillen und am Diaphragma Halt machen. 
BAILEY (1932) dagegen andert das ATWELLsche Schema dahin ab, da13 er den 
Sattel mit Dura mater auskleidet und au13erdem die ganze Hypophyse mit 
Pia bedeckt, die er auch noch zwischen Mittellappen undHinterlappen einzeichnet. 
Zwischen Dura und Pia befinden sich nach BAILEY Subarachnoidealraume, die 
sich nach iiberall hin ausbreiten, ausgenommen den hintersten Abschnitt der 
N eurohypophyse, in welchem BlutgefiiBe in den Hinterlappen eindringen. Auch 
Buoy (1932) spricht von den drei Hirnhiiuten, die die Hypophyse umhiillen. 

Nach WISLOOKI (1937) wird der Korper der Hypophyse bei den von ihm 
untersuchten Siiugetieren (Rhesusaffe, Katze, Kaninchen, Ratte) weder von 
einem Subdural- noch von einem Subarachnoidealraum umgeben. Der letztere 
umschlieBt den Hypophysenstiel und ist auf diese Region beschriinkt. Dagegen 
kleidet die Dura nach WISLOOKI die ganze Wandung der Sella aus, wobei sie einer
seits mit der Oberflache des Hypophysenkorpers, andererseits mit dem Periost 
verschmilzt. 

So weit die Auffassungen, die in der Literatur iiber die Beziehungen von 
Hypophysenkapsel und Hirnhauten vorliegen. Wenn ich nun auf Grund meiner 
Priiparate dazu Stellung nehme, so komme ich zu folgenden Ergebnissen. Was 
zuniichst die Beziehungen von Diaphragma und Dura betrifft, so lassen Sagittal. 
schnitte durch die Sattellehne klar erkennen, daB sich die Faserziige der Dura 
unmittelbar in das Diaphragma fortsetzen (s. Abb. 42). Nur die iiuBerste, dem 
Knochen aufliegende schmale Schicht, das Periost (oder Endocranium nach 
VAN GELDEREN) trennt sich ab und zieht als solches auf der Knochenoberflache 
des Sattels weiter. Ein Blick auf die Abb. 42-44 zeigt ohne weiteres, daB sich 
die Struktur dieser, als Stratum periostale bezeichneten Schicht im ganzen 
Bereich des Sattels weitgehend von der derben, grobfaserigen Bauart einer 
Dura unterscheidet, wiihrend das Diaphragma die typische histologische Struktur 
der Dura besitzt. Die Auskleidung der Sattelgrube des Menschen kann 
demnach histologis ch niemals als Dura bezeichnet werden; sie ist 
einfaches Periost. 
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Ebensowenig ist es moglich, das Stratum vasculare als Arachnoidea und 
Subarachnoidealgewebe aufzufassen, da ihm die dafur charakteristische Struktur 
vollig abgeht. Es handelt sich um eine aus dem Mesenchym des Sattels hervor
gegangene Bindegewebsschicht, die den speziellen Aufgaben des venosen Kapsel
geflechtes entsprechend gebaut ist und die auch entwicklungsgeschichtlich mit 
der Arachnoidea nichts zu tun hat. Das geht auch aus dem in Abb. 17 (S. 30) 
wiedergegebenen Sagittalschnitt durch die Hypophysenregion eines Embryos 
von 88 mm S. S. L., der den Verlauf der Arachnoidea sehr deutlich erkennen 
liiBt, einwandfrei hervor. Arachnoidealer 
Natur ist lediglich die durch das Fora
men des Diaphragmas auf die Oberflache 
der Hypophyse vordringende Ausstul
pung der Arachnoidea (s. Abb. 40 und 
41), die zwar sehr haufig, aber nicht 
konstant vorhandenist. Der Injektions
versuch HUGHSONS ist fUr die arach
noideale Beschaffenheit des Stratum 
vasculare nicht beweisend. HUGHSON 
gibt selbst an, daB sich die Spatraume 
der Kapsel, die er fur Subarachnoideal
raume halt, die in Wirklichkeit aber 
venose Blutraume sind, erst bei ho
herem Druck mit Farbstoff fullen. 
Es ist naheliegend anzunehmen, daB 
in diesem FaIle dann eben zwischen 
den unter dem Diaphragma gelegenen 
Subarachnoidealraumen und den Venen 
des Sinus circularis usw. artifizieIle 
Kommunikationen geschaffen werden, 
was bei der dunnen Wandung dieser 
GefiiBe und dem Vorkommen von Arach
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noidealzotten im Randsinus (s. Abb. 41, Abb. 45. Schematische Darstellung des Verhaltens von Hypophyse und Meningen. 
Arz) gut moglich ist. Das von HUGH- (Nach VAN GELDEREN 1926.) 

SON beschriebene weitere Vordringen 
des Farbstoffes aus den "Subarachnoidealraumen" der Kapsel (= Kapselvenen) 
in die Hypophyse selbst ist bei deren zahlreichen Verbindungen mit den Ab
fluBvenen des Vorderlappens nicht verwunderlich. Wie anfechtbar die experimen
teIle Unterlage der HUGHSONSchen Arbeit ist, geht auch aus den Unter
suchungen von SCHWARTZ (1936) hervor, der durch Injektion von Tusche in die 
Cerebrospinalflussigkeit nachwies, daB sich beim Hund die Subarachnoideal
raume nicht um den Korper der Hypophyse erstrecken. Die Ausbreitung 
der Tuscheteilchen halt sich vielmehr genau an die auch histologisch an Serien
schnitten erkennbaren Grenzen der Subarachnoidea. Die subarachnoideale 
Zisterne umgibt lediglich den Hypophysenstiel. 

In gleicher Weise mochte ich es ablehnen, die innerste HuIle, das Stratum 
fibrosum, als Pia zu bezeichnen, da sie sich in ihrer Struktur sowohl im Bereich 
des Vorderlappens wie des Hinterlappens wesentlich von der Bauart einer echten 
Pia mater unterscheidet und im Bereich des Vorderlappens auch entwicklungs
geschichtlich damit nichts zu tun hat. 

Vergleichend-anatomisch wurde das Verhalten von Hypophyse und 
Hirnhauten durch VAN GELDEREN (1926) eingehend untersucht. Danach haben 
die Cyclostomi und Elasmobranchier eine Hypophyse mit pialem "Oberzug; das 
Organ ist hier yom Gehirn durch kein von der harten Hirnhaut gebildetes Dach 
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abgetrennt (s. Abb. 45 A). Unter der Hypophyse befindet sich die "Ektomeninx" 
= Dura mater, die zugleich inneres Perichondrium der Schadelbasis ist. Die 
Hypophyse liegt also intermeningeal, wie die Venen ailer Fi8che intermeningeal 
sind. Die Hypophyse der Teleo8tomi, der Urodelen und Amnioten liegt innerhalb 
einer lokalen Verdoppelung der Dura mater. Die Membran, die die Hypophyse 
iiberdacht, ist eine lokal vom "Endocranium" (= Periost) freie Dura mater. 
Unter der Hypophyse befindet sich nur das "Endocranium". Die ganze Hypo
physe liegt also im ektomeningealen (= periduralen) Zwischengewebe (siehe 
Abb. 45 B). Bei den Amnioten ging diesem adulten Zustande die Organisation 
der Abb. 450 ontogenetisch voran: iiberail, auch auBerhalb der Hypophysen
region, ist die Dura vom Endocranium frei; die Hypophyse liegt in einer lokalen 
Verbreiterung des ektomeningealen (periduralen) Zwischengewebes. Ein derar
tiger Zustand findet sich noch bei der adulten Anurenhypophyse: die Membran, 
welche die Hypophyse iiberdeckt, ist an der Peripherie der Hypophysenregion 
dem Endocranium nicht angeheftet, sondern setzt sich in die hier auch auBer
halb der Hypophysenregion vom Endocranium freie Dura mater fort. VAN GEL
DEREN unterscheidet also, von sonstigen Meningenverhiiltnissen abgesehen, 
zwischen einem intermeningealen und einem periduralen (ektomeningealen) 
Typus der Hypophysenanlage. 

Ein voilstandiges Diaphragma wie beim Menschen findet sich nur noch bei 
den Primaten. Bei den anderen Siiugetierarten ist die Ausbildung des Diaphrag
mas wie das Verhalten der Fossa hypophyseos auBerordentlich wechselnd. 
Rind, Ziege, Scoot, Hund, Schwein und Katze haben nach KOLLER ein unvoil
standiges Diaphragma, das vom Dorsum des Sattels ausgeht. Ahnlich wird 
der Hinterlappen der Kaninchenhypophyse vom Dorsum her iiberdacht. Beim 
Pterd fehlt ein makroskopisch erkennbares Diaphragma; mikroskopisch aber ist 
ein diinner Duraiiberzug festzustellen (KOLLER). 

C. Der Driisenteil der Hypopbyse. 

1. Der Vorderlappen. 
a) Der Aufbau des Vorderlappens. 

Der Vorderlappen der menschlichen Hypophyse besteht im vollentwickelten 
Zustand zum iiberwiegenden Teil aus Parenchymgewebe. Nur an zwei, am besten 
auf dem Horizontalschnitt hervortretenden Stellen findet sich standig je ein 
von BlutgefaBen durchsetzter groBerer Bindegewebsstrang (s. Abh. 46), dessen 
Verlauf und Struktur spater noch eingehender dargestellt wird (s. S. 224). 
Auch entlang der Grenze von Driisenteil und Hirnteil, im Bereich der Zwischen
zone, macht sich das Bindegewebe etwas starker bemerkbar. Der Driisenteil 
selbst ist auf dem abgebildeten Horizontalschnitt, der aus der Mitte der Hypo
physenhohe stammt, durch den vorspringenden Hirnteil leicht eingebuchtet. 

Der Aufbau des Driisenparenchyms ist in Abb. 46 noch nicht zu erkennen; 
es tritt lediglich eine durch die wechselnde Gruppierung der verschiedenen 
Zellarten bedingte, leichte Fleckung hervor. Erst bei starkerer VergroBerung 
lOst sich die Zellmasse in Strange und Nester auf, die aus zahllosen cytoplasma
reichen Driisenzellen aufgebaut werden (Abb.47). Die letzteren sind nicht 
einheitlicher Natur, sondern zeigen den Farbstoffen gegeniiber verschiedene 
Affinitat, so daB sich schon nach einfacher Hamalaun-Eosinfarbung zwischen 
rot-, violett- und blaBgefarbten Zellen unterscheiden laBt. Noch viel kontrast
reicher treten diese Unterschiede bei Anwendung starker differenzierender 
Methoden, wie z. B. der Azanmethode, hervor, bei der die Zellstrange von einer 
regellos durcheinandergewiirfelten Menge von blaBviolett, leuchtendrot und 
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intensiv blau gefarbten Zellen zusammengesetzt erscheinen. Schon im Schwarz
WeiBbild der Ab b. 47 a laBt sich das differente Verhalten der Drusenzellen 
gegenuber den Farbstoffen deutlich erkennen. In dieser Abbildung, die auf eine 
panchromatische Platte unter Vorschalten eines Grunf~lters aufgenommen wurde, 
treten die rotgefarbten esoinophilen Zellen schwarz, die hellgefarbten Chromo
phoben nur in blassem Grau hervor, wahrend sich die blaugefarbten basophilen 
Zellen infolge ihres dunkelgrauen Tones von den eosinophilen nicht abtrennen 
lassen. Die Aufnahme bringt also die Gesamtmasse der Chromophilen gegenuber 
den Chromophoben zur Darstellung. Zur Trennung der Basophilen von den 

Abb. 46. Horizontalschnitt dnrch die Hypophyse eines 25jahrigen Mannes. K keilartiges Eindringen des K apsel
lJindegewebes zwischen Vorder- und HinterJappen; 8. EG. seitlicher Bindegewebe-GefilBstrang; Z. i. Zona 

intermedia. Fix. Bouin. Paraffin 101'. Azan. Vergr. 1:7,5. 

Eosinophilen wurde die gleiche Stelle des Praparates ein zweites Mal mit Rot
filter aufgenommen (s. Abb.47b) ; in dieser sind nun die Basophilen, ebenso 
wie kleine im Innern einzelner Zellstrange befindliche Kolloidablagerungen, 
sehr deutlich erkennbar, wahrend Eosinophile und Chromophobe nun ganz 
zurucktreten. Es ergibt sich hier nebenbei bemerkt ein Weg, um besser 
und objektiver als es durch Auszahlung einiger Gesichtsfelder am Praparat 
moglich ist, die Menge der einzelnen Zellarten zur Darstellung zu bringen; die 
Methode kann noch mit photogrammetrischer Auswertung verbunden werden. 
In einer kurzlich erschienenen Arbeit verwendet auch ZAHL (1938) die Vor
schaltung von Rot- und Grunfilter zur Auszahlung der Zellen. 

Ebenso deutlich wie die basophilen Zellen kommen in Abb.47b auch die 
blaugefarbten Bindegewebszuge zum Vorschein. Die Abbildung zeigt die Zell
strange durchgehends von einer zarten bindegewebigen Hulle umschlossen, 
die die Masse der Drusenzellen zusammenhalt und von den anliegenden dunn
wandigen BlutgefaBen trennt. Durch die Darstellung des Bindegewebes wird 
auch der Aufbau des Drusengewebes, der in Abb. 47 a infolge des Hervor
tretens der chromophilen Zellen nur schlecht erkennbar ist, deutlicher sichtbar. 

HUIldbuch der mikroskop. Allatomie Yl/3 . 5 
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Man erkennt unschwer, daB die landHiufige Annahme von isoliert liegenden, 
rundlichen oder auch sackformigen Zellnestern oder von netzig verzweigten 
zylindrischen Zellstrangen wenigstens fUr den iiberwiegenden Teil des Driisen
gewebes nicht zutrifft. In Wirklichkeit besteht das Parenchym aus zusammen
hangenden, gewulsteten, unregelmaBig geformten Zellmassen', die von einem 
engmaschigen Netz von BlutgefaBen umsponnen werden. 

Recht deutlich ist dieser Aufbau an Hypophysen zu erkennen, deren GefaB
netz von der Art. carotis commun. aus blutleer gespiilt und dann auf dem gleichen 

Abb. 47 a. 
Abb. 47 a und b. UbersichtsbiJd aus dem VorderIappen cines gesunden 
25jahrigen Mannes. Hinger. Susa. Paraffin. 71'. Azan. a) Aufnahme 

auf panchromatischer Platte mit Griinfilter, b) mit Rotfilter. 
Weitere Erklarung im Text. Vergr. 1 : 180. 

Wege durch Injektion in 
erweitertem Zustand fixiert 
wurde. An derartigen Prii
para ten liiBt sich, nament
lich bei elektiver Fiirbung 
des Bindegewebes, auch am 
Schnittbild oft auf groBe 
Strecken hin ein weitgehen
der Zusammenhang des 
Parenchyms erkennen, wie 
er, bestiinde es aus zylin
drischen Zellstriingen, im 
Schnittbild niemals moglich 
ware. Als Beispiel ist in 
Abb. 48 die Mikroaufnahme 
eines Schnittes wiederge
ge ben, dessen interparen
chymatoses Bindegewebe 
mitHilfe der BIELSCHOWSKY
MARESCH -Methode scharf 
hervorgehoben ist, wiihrend 
die Parenchymmasse selbst 
durch einen im Cytoplasma 
der Driisenzellen zutage 
tretenden Sil berniederschlag 
schwach grau gefiirbt er
scheint und sich dadurch von 
den hellen Durchschnitten 
der sinusartigen Blutcapil
laren unterscheiden. Ver
folgt man die hier abgebil
deten Parenchymziige, so 

wird man mit Uberraschung feststellen, daB sich von a bis b, c, d und e ein 
zusammenhangendes Zellgebiet erkennen liiBt, also ein Komplex, der beinahe 
die ganze Fliiche der Abbildung einnimmt, ohne daB nur auch entfernt seine 
ganze fliichige, geschweige denn dreidimensionale Ausdehnung erfaBt ware. 
Dies um so mehr, als zahlreiche Stellen, die auf dies em Schnitt durch ein 
zartes Bindegewebsseptum von der Hauptmasse abgetrennt erscheinen, auf dem 
vorausgehenden oder folgenden Schnitt mit ihr ebenfalls zusammenhiingen. 

Sehr deutlich kommt dieses Verhalten des Parenchyms auch in Abb.49 
zum Ausdruck, in der Bindegewebe und GefiiBe weiB ausgespart sind, wodurch 
die eigenartig gewulstete, zusammenhiingende Zellmasse des Driisengewebes 
noch sinnfiilliger hervortritt als in Abb. 48. Ahnliche Bilder konnen in jeder 
normalen menschlichen Hypophyse aufgefunden werden, namentlich in den 
inneren Abschnitten des Vorderlappens. 
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Etwas anders gestaltet sich des <meren das Aussehen in der Randzone. 
Hier erweckt das Schnittbild haufig den Eindruck, als sei die Driisenmasse 
in groBere und kleinere, rundliche und sackartige Einzelkomplexe zerteilt 
(s. Abb. 50). Betrachtet man aber die Abbildung genauer, so wird man auch 
hier in vielen Fallen einen unmittelbaren Zusammenhang erkennen konnen: 
in andern liegen die Durchschnitte zwar getrennt, aber so aneinander gefiigt, 
daB sich ohne weiteres auf einen im nachsten oder iibernachsten Schnitt er
folgenden Zusammenhang schlieBen laBt, der sich bei der Untersuchung der 
Serienschnitte dann auch 
tatsachlich ergibt. 

Es soIl damit nicht in 
Abrede gestellt werden, daB 
auch einzelne isoliert lie
gende rundliche oder sack
artige Gebilde vorkommen. 
Namentlich im hoheren Le
bensalter ist mit der Vermeh
rung des Bindegewebes eine 
zunehmende Abschniirung 
von Zellkomplexen festzu
stellen. Schon LUSCHKA 
(1860) hat derartige, . von 

Bindegewebe umhiillte 
"Blasen" abgebildet, dabei 
aber den Fehler begangen, 
das Praparat, das einer 
alteren, mit iibermaBig stark 
entwickeltem Bindegewebe 
versehenen Hypophyse ent
stammte, als Beispiel fiir den 
normalen Aufbau des ge
samten Vorderlappens hinzu· 
stellen. In der vorliegenden 
Literatur ist der Aufbau des 
V orderla ppenparenchyms 

sehr verschiedenartig dar-
gestellt. So spricht PERE- Abb. 47 b . Erkliirung sieh e S.66. 

MESCHKO (1867) von Drii-
senblaschen, deren Form vorzugsweise rund, gelegentlich auch oval und aus
gezogen ist, wahrend FLESCH (1884, 1885) der Auffassung ist, daB der ganze 
Vorderlappen aus "netzartig verbundenen Schlauchen und Strangen" oder besser 
"Zellketten" besteht. SCHONEMANN (1892) stellt im Verhalten des mensch
lichen Hypophysenvorderlappens hinsichtlich seines Aufbaues Unterschiede 
fest. In den von ihm als normal betrachteten Driisen beobachtete er "iiberall 
ziemlich gleich dicke Zellstrange " , in andern erscheinen die Zellmassen mehr 
"in Form von rundlichen Haufen" von sehr wechselndem Durchmesser . 

. BENDA (1903) spricht von verzweigten epithelialen Zellstrangen, die vielfach 
anastomosieren. Ihr Kaliber ist stets ungleichmaBig, manche sind reichlich 
doppelt so dick wie andere; den Durchmesser der schmalsten gibt BENDA mit 
0,06 mm an. GEMELLI (1907) spricht von einer Lappchenbildung (Lobulation) des 
Parenchyms, die lediglich durch die GefaBe bedingt ist, wahrend nach ERDHEIM 
und STUMME (1909) die bindegewebige Grundsubstanz des Vorderlappens "ver
schieden groBe, bald langliche, bald mehr rundliche oder polygonale alveolare 

5* 
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Raume bildet, die mit spezifischen Driisenzellen der Hypophyse ausgefiillt sind". 
N ach CREUTZFELD (1908) liegen die epithelialen Elemente zu langen Schliiuchen ge
ordnet, die in der Hauptsache nach hinten zu konvergierend verlaufen. Werden 
sie quer getroffen, so stellen sie runde Alveolen dar, die mit Epithelien besetzt 
sind und ein Lumen besitzen. SOYER (1912) findet den Vorderlappen aus einer 
gewissen Zahl von strangartigen Systemen zusammengesetzt, die mehr oder 
weniger konzentrisch in Blattern und Schalengelagert sind. Nach ERDHEIM (1926) 

."""'~~-,,<:-"-,..,A!6-'i!-- " 

besteht der Vorderlappen aus 
dicht gedrangten epithelialen 
Alveolen, zwischen denen das 
au Berst sparliche Stroma mit 

Abb.48. Zusammenhangende Parenchymstrangc aus dcm Vorder· 
iappen einer menschlichen Hypophyse. Das interstitielJe Binde· 
gewebe ist nach BIELSCHOWSKy·MARESCH schwarz impragniert. 
"'eitere Erklarung im Text. Hinger. 25 Jahre alt. Fixierung 

auf dem GefilBweg mit Susa. Vergr.1:80. 

einer erstaunlich groBen Menge 
von Blutca pillaren ausgestattet 
ist. Auch nach Buoy sind die 
Zellen zu Alveolen geordnet, 
deren jede vollstandig von einer 
bindegewe bigen Ka psel um
schlossen ist. 

BENDA (1932) kommt in 
seiner letzten Darstellung zu 
dem Ergebnis, daB "die Durch
schnitte des Hauptlappens, 

e gleichviel in welcher Richtung 
sie gefiihrt sind, ein solches 
Durcheinander von rundlichen 
und langlichen groBeren und 
kleineren Durchschnitten der 
von Bindegewebe eingeschei
deten Zellmassen" bieten, daB 
es ihm "unmoglich erscheint, 
objektive Merkmale ihrer 
Zusammengehorigkeit zu er
kennen". "An aufgehellten 
Dickschnitten gewinnt man 
den Eindruck, daB es sich um 
dicht ineinander verflochtene, 
verzweif,rte und vielfach ana-

stomosierende lumenlose Zellstrange von sehr ungleichem Kaliber handelt." 
Gegeniiber diesen sich vielfach widersprechenden Angaben glaube ich durch 

die vorausgehende Darstellung und die beigegebenen Bilder die Frage dahin 
geklart zu haben, daB groBe Teile des Vorderlappens der menschlichen Hypo
physe aus unregelmaBig gestalteten, schwammartig miteinander zusammen
hangenden Zellstrangen bestehen. 

In dem der Zwischen zone benachbarten Teil des Vorderlappens, aber auch 
an anderen Stellen erweckt das Parenchym gelegentlich den Eindruck von lang
gestreckten zylindrischen Strangen. Auch hier zeigt jedoch die Untersuchung 
von Serienschnitten, daB es sich mehr um net zig zusammenhangende Zell
komplexe als um isolierte, gleichmaBige Zellstrange handelt. Eine gewisse 
Abweichung yom Bautypus der Hauptmasse des Vorderlappens zeigt die sog. 
chromophobe Zone, die zwischen Zona intermedia und Pars tuberalis 
eingeschaltet ist und dem Hinterlappen bzw. dem intraglandularen Abschnitt 
des Hypophysenstieles anliegt (s. Abb. 189a, S. 296). Ihre Eigenart wird spater 
genauer besprochen (s. S. 312). 
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Der Aufbau des vollentwickelten 
Vorderlappengewebes wird verstand
licher, wenn man auf Schnitten durch 
embryonale Drusen die Entstehung 
der Zellstrange verfolgt. Ihre Bil
dung beginnt damit, daB an der Innen
seite der epithelialen Hypophysen
schale, wie auch auf Abb. 12 zu erken
nen ist, Knospen auftreten, die gegen 
das die Schale ausfullende Mesen
chym vordringen; der gleiche Vor
gang ist an der V orderwand des 
Hypophysenblaschens und an der 
Mittelwulstplatte zu beobachten. 
Ein weiter fortgeschrittenes Stadium 
zeigt Abb. 51. Auf ihr ist bei Rein 
Teil der Wandung des Hypophysen
korbchens zu erkennen. Die von ihr 
ausgehenden Knospen sind zum Teil 
schon zu langeren Trieben ausgewach
sen, die den mit gefaBreichem Mesen
chym ausgefiillten Binnenraum des 

Abb. 49. Zusammenhiingende Zellstrange aus dem Vor· 
derJappen einer menschlichen Hypophyse. Das Paren· 
chym ist im SchattenriB gezeiclmet. Das interstitielle 
Gefaf.lbindegewebe ist weiB allsgcspart. Vergr. 1: 100. 

Hypophysensackchens durchziehen. Bei diesem Vorwachsen entstehen ebenso 
wie auch in der Randzone immer wieder neue Knospen, die sich einander nahern, 
bis es zu einer Beruhrung ihrer 
Scheitelpunkte kommt. An den 
frischen Beruhrungsstellen laBt sich 
noch deutlich das dazwischen ge
lagerte Mesenchym erkennen, das 
dann im weiteren Verlaufe immer 
dunner wird, bis es ganzlich ver
schwindet. Auch dann ist die 
Nahtstelle noch einige Zeit an der 
noch unausgeglichenen SteHung der 
Kerne in den beiden vereinigten 
Knospen erkennbar; erst allmah
lich kommt es unter Umordnung 
der Zellen zu einer volligen Ver
schmelzung. In dieser Weise werden 
die im Mesenchym verlaufenden 
GefaBe, die spateren Sinuscapil
laren, mehr und mehr von Drusen
gewebe umschlossen. 

Der Durchmesser der Zellstrange 
von Oberflache zu Oberflache ist 
im Schnittbild uberaus wechselnd: 
man findet MaBe zwischen 20 und 
180 p,. Zum Teil erklart sich dieser 
groBe Schwankungsbereich daraus, 
daB die Zellstrange und Zellplatten 
bei ihrer starken Krummung und 

Abb. 50. Vorderlappengewebe aus der gleichen Hypophyse 
wie Abb. 48. Das Parenchym ist hierin rundliche und sack· 
artige Zellkomplexe zerteilt. deren Isolierung aber vielfach 
nur vorgetilllscht ist. Technik und Vergr. wie Abb.48. 

Faltung haufig auch im Anschnitt und Flachschnitt getroffen sind. Zum 
Teil sind die Dickenunterschiede der Zellstrange auch tatsachlich vorhanden. 
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Man vergleiche dazu z. B. die von der gleichen Druse stammenden Zellstrange 
in Abb. 87 und 88. 1m Mittel schwankt die Breite nach meinen Messungen 
in Dbereinstimmung mit den Angaben von BENDA (1903, 1932) zwischen 
60 und 120 ft. Die Zahlen von E. J. KRAUS (1926), der eine Durchschnitts
breite von 50-70ft angibt, sind fUr normale Drusen wohl sicher zu niedrig. 

Die Zellstrange des Vorderlappens sind zum uberwiegenden Teil kompakt 
gebaut. Schon FLESCH (1885) wendet sich aus diesem Grunde gegen die damals 
wie auch spaterhin noch vielgebrauchte Bezeichnung "Zellschlauche". Doch wird 

Abb.51. Schematische ZeicJmuug nach einem Sclmitt aus der Vorder
iappcnaniage eines menschlichen Embryos von 88 mm S.S.L. G Biut
gefiiBe ; M Mesenchym; R Randzone des Hypophysenkorbchens. Die 

eingezeichneten Pfeile sollen die Wachstumsrichtung der Knospen 
anzeigen. Vergr. 1 : 290. 

auch die von FLESCH vor
geschlagene Benennung 
als "Zellketten", wie die 
vorausgehende Darstel
lung zeigt, dem tatsach
lichen Befund nicht ge
recht. Das gleiche gilt 
von der sehr gebrauch
lichen Bezeichnung als 
"Aveolen". Nur beieinem 
Teil der Zellstrange trifft 
man im Innern eine 
von den Parenchymzellen 
umschlossene kleineLich
tung an. Zum Teil han
delt es sich in diesen 
Fallen urn rundliche, 
blaschenformige Hohl
raume, zum Teil urn 
kanalchenartige Gange, 
deren blind endigende 
Lichtung nur uber kurze 
Strecken hin zu verfol
gen ist. Gewohnlich ist 
der Hohlraum mit einer 
kolloidartigen Substanz 

ausgefUllt, die bei Azanfarbung durch ihre dunkelblaue Farbung deutlich 
hervortritt. Die den Binnenraum begrenzenden Drusenzellen sind an der Ober
flache durch ein deutliches Kittleistennetz verbunden, das sich durch Eisen
hamatoxylin ohne Schwierigkeit darstellen laBt. Es wurde erstmals von 
ZIMMERMANN (1898) beschrieben. Das Netzwerk liegt, wie gewohnlich, ganz 
oberflachlich und bildet ziemlich gleichmaBige, meist sechseckige Maschen. 

Die gegenseitigen Lagebeziehungen der Drusenzellen innerhalb der Zell
strange lassen sich nur an gut und frisch fixierten Praparaten erkennen. Schon 
kurz nach dem Tode scheint es leicht zu einer starken Dissoziation der Zellen 
zu kommen, die zum Auftreten ubermaBig breiter intercellularer Spalten fuhrt, 
wie sie, urn nur einige Beispiele zu nennen, in den Abbildungen von STENDELL 
(1914, Abb. 80), F. J. KRAUS (1926, Abb. 5 und 6), BENDA (1932, Abb. 3), POPA 
und FIELDING (1935, Abb. 33-35, 41, 42), CLAUBERG (1936, Abb. 133) hervor
treten. Sie lassen den schlechten Erhaltungszustand der Praparate, die diesen 
Abbildungen zur Vodage dienten, deutlich erkennen. In Wirklichkeit grenzt, 
wie die Mikrophotographien des vorliegenden Beitrages zeigen, eine Zelle un
mittel bar an die andere, wobei sie sich durch Druckwirkung in ihrer Form vielfach 
gegenseitig beeinflussen. Die an der Oberflache der Zellstrange gelegenen Zellen 
sitzen einer zarten bindegewebigen Basalmembran auf, von der das gesamte 
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Parenchymgewebe eingehullt wird. Bezuglich der feineren Struktur des Hautchens 
sei auf spater verwiesen (s. S. 228f.). Die zarte, geschlossene Bindegewebshulle ist 
zweuellos auch fur den Zusammenhalt der ohne Verkittung aneinanderliegenden 
Parenchymzellen von Bedeutung. BENDA (1932) vermutet, "daB in der Regel aIle 
Zellen der Drusenstrange mit schmaleren oder breiteren FuBen der Basalmembran 
eingepflanzt sind" und stutzt sich dabei auf die Beo,bachtung, daB in der fetalen 
Druse wie auch unter pathologischen Verhaltnissen ofters eine regelmaBigere, 
zylinderepithelartige Anordnung anzutreffen ist. Der Autor gibt aber zu, daB 
er es nicht ausschlieBen kann, "daB auch Zellen von der Wand in den Binnenraum 
des Haufens abgedrangt werden". 

Die Annahme BENDAS trifft fur die schmaleren Zellstrange, deren Breite 
2-4 ZeIlreihen betragt, das Richtige. Man kann an ihnen in der Tat sehr oft be
obachten, wie sich die im Inneren des Zellstranges liegenden Zellen mit schmalen, 
gestreckten ProtoplasmafuBchen zwischen den an der Oberflache liegenden 
Zellen hindurchzwangen, urn sich in dieser Weise an der Basalmembran an
zuheften (s. z. B. Abb. 72, S.98). Histogenetisch betrachtet handelt es sich in 
diesen Fallen meist urn ZeIlen, die ursprunglich oberflachlich lagen, im weiteren 
Wachstumsverlauf aberdurch die GroBenzunahme benachbarter Zellen bis auf den 
schmalen Verbindungsstrang ins Innere des Epithelstranges abgedrangt wurden. 

Bei dickeren Zellstrangen laBt sich aber sehr oft feststeIlen, daB die Mehrzahl 
der im Innern gelegenen Zellen jeden direkten Zusammenhang mit der Basal
membran verloren hat (s. z. B. Abb.80). Eine Tauschung durch Flachschnitt 
laBt sich durch Untersuchung mehrerer aufeinanderfolgender Schnitte mit 
Sicherheit ausschlieBen. 

b) Die Driisenzellen des Vorderlappens der Hypophyse. 
()() Historisches. Die Entdeckung der Zellarten des Vorderlappens. 

Beobachtungen uber die Verschiedenartigkeit der Zellen des Vorderlappens 
finden sich schon bei HANNOVER (1844), ECKER (1853), VIRCHOW (1857), LUSCHKA 
(1860), LANGEN (1864), HENLE (1865), PEREMESCHKO (1867), MULLER (1871), 
KRAUSE (1876), doch kam keiner dieser Autoren zur Aufstellung genau 
charakterisierter Zelltypen. Die Angaben beschranken sich vielmehr auf die 
Erwahnung von Unterschieden in der GroBe und Lage der ZeIlen, von Kornchen 
und Kolloidsubstanz und dergleichen. Ein weiteresEindringen in die cytologische 
Struktur war bei dem damaligen Stand der Mikrotechnik in Anbetracht 
der schwierigen Strukturverhaltnisse des Organes auch gar nicht moglich. Erst 
in langer, miihsamer Arbeit gelang die Aufstellung charakteristischer Merkmale, 
durch die sich die Masse der Drusenzellen in bestimmte Zelltypen scheiden 
laBt. Eine kurze Betrachtung dieses Weges gibt auch AufschluB uber den Wandel 
der Benennungen die in man chern FaIle ursprunglich in einem von ihrer 
jetzigen Bedeutung ganz abweichenden Sinne gebraucht wurden. 

Die erste grundlegende Beobachtung machte FLESCH (1884), als er den 
spaterhin so bedeutungsvollen Unterschied im farberischen Verhalten der 
Vorderiappenzellen auffand. Der Autor unterscheidet in der Prahypophyse 
yom Pferd, Hund und Menschen zwei Zellarten: groBe grobkornige ZeIlen, die 
durch Osmiumsaure, Eosin, Indigo, vor aHem aber durch den WEIGERTSchen 
Ohrom-Hamatoxylinlack intensiv gefarbt werden, und kleinere, wenig deutlich 
abgegrenzte ZeHen, die jene Reaktionen nicht zeigen. FLESCH vergleicht die 
erstgenannten Zellen in ihrem farberischen Verhalten mit den BelegzeIlen, 
die letzteren mit den Hauptzellen der Magendrusen, ein Vergleich, der spater 
LOTHRINGER Veranlassung gab, die schlecht farbbaren Zellen des Vorderlappens 
als Hauptzellen zu bezeichnen. Ais Ursache der differenten Farbung vermutet 
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FLESCH ein verschiedenes mikrochemisches Verhalten beider Zellformen. Fast 
gleichzeitig mit FLESCH kam DOSTOIEWSKY (1884, 1886) bei menschlichen und 
tierischen Hypophysen (Rind, HUM, Katze, Kaninchen, Ratte) zu uberein
stimmenden Ergebnissen. DOSTOIEWSKY spricht dabei von "kornigen" und 
"hellen" Zellen, die farberisch das gleiche Verhalten zeigen, wie es FLESCH 
schildert. 1886 berichtet FLESCHS SchUler LOTHRINGER ausfiihrlich uber die 
an der Hypophyse des Menschen und von Saugetieren (Hund, Katze, Pferd, 
Schwein, Kaninchen) erhobenen Befunde. In dieser ~beit werden die "kornigen, 
dunklen, sich stark farbenden Zellen" zum erstenmal als "chromophil" be
zeichnet. LOTHRINGER geht bei der Wahl dieser Benennung allerdings von der 
irrigen Auffassung aus, daB bei der Farbung der Zellen, namentlich bei der 
Anwendung der WEIGERTSchen Hamato:xylinmethode, die Fi:xierung oder Vor
behandlung mit Chromsaure oder chromsauren Salzen von wesentlicher Bedeu
tung sei. Der urspriinglichen Bezeichnung "chromophile Zelle" liegt demnach 
eine andere Vorstellung zugrunde, als in spateren Zeiten, wo sie lediglich als 
Umschreibung des Begriffes leicht oder staJ,'k "farbbar" dient. 

In letzterem Sinne wird die Bezeichnung zuerst von ROGOWITSCH (1889) 
gebraucht, der den EinfluB der Entfernung der Schilddr·use auf die Hypophyse 
des Kaninchens untersuchte. Auch die Bezeichnung "Hauptzellen" wird von 
ROGOWITSCH zwar fUr die gleiche Zellart wie bei LOTHRINGER, aber in anderm 
Sinne angewandt; er belegt die hell en und blassen Zellen des Vorderlappens 
deshalb mit ihr, da sie "die Hauptmasse aller Zellen der Druse ausmachen". 
Diesen beiden Zellarten fugt ROGOWITSCH noch eine dritte hinzu, die sogenannten 
"Kernhaufen", die er weder bei LOTHRINGER noch DOSTOIEWSKY, wohl aber bei 
LUSCHKA und PEREMESCHKO beschrieben findet. ROGOWITSCH trifft sie nament
lich im sog. "dreieckigen Raum" des Kaninchen-Vorderlappens, in dem er 
"eigentlich nur Kernhaufen" sieht. Er betrachtet diese als "unfertiges, embryo
nales Gewebe, d. h. in einer mehr oder weniger gleichmaBigen Grundsubstanz 
sieht man Kern an Kern". 

, 8TIEDA (1890)' kommt dagegen zu dem Ergebnis, daB die Hauptmasse des 
,;dreieckigen Raumes" paus wohldifferenzierten Zellen besteht, welche die Merk
male der Hauptzellen aufweisen. Von einer nicht differenzierten Substanz 
ist nichts nachzuweisen". STIEDA erkennt dementsprechend die Kernhaufen 
auch nicht als besondere Zellart der Hypophyse an. 

Einen wichtigen Fortschritt in der Trennung der Zellarten brachte die Arbeit 
von SCHONEMANN (1892), der in seinen mit BOHMERSchen Alaunhamato:xylin 
und Eosin gefarbten Praparaten rot und blau gefarbte Zellen unterscheidet, 
die er als eosinophile und cyanophile Zellen bezeichnet. Beide Zellarten 
zusammen bilden die Gruppe der chromophilen Zellen. Bei dem Vergleich 
der Hypophysen von M enschen mit normalen und strumos entarteten Schild
drusen kommt SCHONEMANN dann allerdings zu der irrigen Annahme, daB die 
chromophilen Zellen normaleJ;Weise nur in sehr geringer Zahl vorhanden sind, 
reichlich dagegen, wenn gleichzeitig Kropf besteht. Es erscheint ihm daher 
wahrscheinlich, "daB die Entwicklung chromophiler Zellen eher als ein Dege
nerationsvorgang des ganzen Organes aufzufassen ist". 

Damit hat sich die Zahl der als gesondeJ,'te Zellarten betrachteten Formen 
auf drei vermehrt. DemgegenubeJ,' ist SAINT REMY (1892) der Auffassung, 
daB chromophile Zellen und Hauptzellen nur verschiedene Zustande ein und 
derselben Zellart sind. 

Eine Gegenuberstellung von chromophilen und chromopho ben Zellen 
findet sich erstmals bei BENDA (1900 a, b), der diese Bezeichnungen auf FLESCH 
zuriickfUhrt, ohne daB sie sich jedoch in dessen Veroffentlichungen nachweisen 
lassen. In seiner ersten Mitteilung reserviert BENDA die Bezeichnung c h rom 0 phi 1 
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fUr die gekornten (eosinophilen) Zellen FLESCHS. Die Hauptmasse der iibrigen 
Zellen des Vorderlappens reiht er in die Gruppe der chromopho ben Zellen 
ein. Er charakterisiert sie als kleine, unregelmaBig zylindrische Zellen mit un
scharfer Begrenzung, deren Zelleib sich nur leicht, vorwiegend mit der basischen 
Farbe farbt. Auch basophile Brocken gleich den NIssL-Korperchen trifft er 
in ihnen an. Als dritte "wohl charakterisierte" Zellart beschreibt BENDA Ele
mente, die meist etwas groBer sind als die chromophilen Zellen. Die blasse Farb
barkeit sol1 es bedingen, "daB, wenn mehrere dieser Zellen nebeneinanderliegen 
und sich dicht aneinanderschmiegen, ihre Grenzen undeutlich erscheinen, so 
daB wir in ihnen wohl die Kernhaufen ROGOWITSCHS wieder finden diirfen". 
Andererseits solI der Zelleib bei dieser Gruppe "eine gleichmaBige, auBerst feine, 
staubartige Kornung besitzen, die morphologisch etwa der neutrophilen der 
Leukocyten entspricht". Die Zelleiber farben sich bald mit der sauren, bald 
mit der basischen Farbe; wegen letzterer Eigenscha£t glaubt BENDA, daB 
sie den von SCHONEMANN beobachteten cyanophilen Zellen entsprechen. An 
anderer Stelle der gleichen Arbeit bezeichnet sie BENDA als amphophil. Wie 
man sieht, wirft BENDA in dieser Veroffentlichung Hauptzellen, Kernhaufen 
und cyanophile Zellen vollig durcheinander. In einer zweiten Mitteilung des 
gleichen Jahres spricht BENDA (1900 b) weder von chromophilen noch chro
mophoben, acidophilen oder cyanophilen Zellen, sondern unterscheidet zwischen 
kleinen Zellen mit unregelmaBigem, blassen Zelleib, der nur wenige Kornchen 
enthalt, groBeren, vorwiegend rundlichen Zellen, die dicht mit Kornchen voll
gepfropft sind, und groBen Zellen mit dunklem, etwas unregelmaBigem Zelleib, 
die wieder nur vereinzelte farbbare Kornchen enthalten. Wie SAINT REMY 
betrachtet auch BENDA all diese Zelltypen als Funktionsstadien ein und der
selben Zellart. 

Eine neue Einteilung der Zellen bringt THOM (1901). Er trennt zunachst 
zwischen eosinophilen und basophilen Zellen, die den von SCHONEMANN auf
gestellten eosinophilen und cyanophilen Typen entsprechen. AuBerdem teilt er 
aber die friiher· als Hauptzellen bezeichneten Gebilde in schwach basophile, 
schwach eosinophile und ungefarbte Zellen; nur fUr letztere schlagt er den 
Namen "chromophobe Zellen" vor. Die Kernhaufen betrachtet THOM als chro
mophobe Zellen, die sich im Stadium der Ruhe befinden. ERDHEIM(1903) unter
scheidet zwischen granulierten und nichtgranulierten Zellen. Zu den ersteren, 
den chromophilen, zahlen die eosinophilen und basophilen Zellen, die als 
weiteres Merkmal eine scharfe Begrenzung ihres Cytoplasmas zeigen; die nicht 
granulierten Zellen, chromophobe oder Hauptzellen genannt, sind in der Minder
heit. Ihr Cytoplasma farbt sich nur sehr blaBrot oder gar nicht, zeigt keine 
besondere Struktur. Zellgrenzen sind nur schwer oder gar nicht sichtbar. Wie 
TROM rechnet auch ERDHEIM die Kernhaufen zur Kategorie der Hauptzellen. 
1903 beobachtet BENDA in den "blassen Zellen" FLESCHS eine geringe Menge 
acidophiler Kornchen und eine sparliche Anzahl basophiler Schollen; die cyano
philen Zellen SCHONEMANNS findet er vorwiegend mit schwach basophilen oder 
amphophilen Kornchen gefiillt. Sie bilden die groBten Elemente und sind sehr 
wenig scharf begrenzt. Die Kernhaufen von ROGOWITSCH vermag er nicht 
recht zu identifizieren. 

SCAFFIDI (1904) spricht von basophilen Elementen, die sich mit Orange G 
farben und acidophilen, die Saurefuchsin annehmen und daher auch als fuchsino
phil bezeichnet werden. Aus den fuchsinophilen Zellen sollen durch Plasma
kornerelimination groBe, unregelmaBig begrenzte Zellen entstehen, "Obergangs
formen, die SCAFFIDI den cyanophilen Zellen SCHONEMANNS gleichsetzt. Das 
Endstadium dieser Entwicklung sollen dann die Kernhaufen darstellen. Eine 
Betrachtung der Abbildungen ergibt, daB die basophilen Zellen SCAFFIDIS den 
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eosinophilen der frweren Autoren, die fuchsinophilen dagegen den cyanophilen 
SCHONEMANNS entsprechen. 

LAUNOIS (1904) sowie LAuNOIS und MULON (1904) trennen beim Menschen 
zwischen drei Arten von Zellen: 1. eosinophile Zellen, die zylindrisch sind, 
senkrecht auf dem Bindegewebe stehen und eosinrot gefarbt sind. 2. Nicht 
granulierte Cyanophile, die bis auf die violette Farbung des Cytoplasmas den 
Eosinophilen vollkommen ahneln; in der Schwangerschaft kommt zu diesem 
ungranulierten Typus der Cyanophilen noch ein zweiter granulierter. 3. Sidero
phile ZeIlen, die sich mit HEIDENHAINSchem Eisenhamatoxylin schwarz, in Eosin
Hamalaun nur leicht rosa farben. Von ihnen gibt es drei Arten: a) Kern rund, 
dunkel, Cytoplasma gut abgrenzbar, schon in Hamalaun-Eosinpraparaten gut 
sichtbar, nach Eisenhamatoxylin dicht granuliert. b) Kern klein, rund, dunkel, 
Cytoplasma sparlich und arm an Granula. c) Kern groll,blaB, oft unregelmaBig. 
Cytoplasma unregelmaBig, ohne Kontur, durch Plastizitat deformiert, die ein
zelnen Zellen miteinander verbacken, granuliert. 

GEMELLI (1907) unterscheidet unter den Chromophilen drei verschiedene 
Zelltypen, namlich acidophile ZeIlen, die er auch als chromophile im engeren 
Sinne bezeichnet, cyanophile, deren Cytoplasma sich stark mit Hamatoxylin 
farbt, und V"bergangszellen. Die letzteren werden als sehr groBe Zellen 
charakterisiert, von unregelmaBiger Form, mit groBem, manchmal zentral, 
meist exzentrisch liegendem Kern. Ihr Cytoplasma farbt sich mit basischen 
Farbstoffen, doch kann man in ihnen haufig genug auch eosinophile, schollige 
Kornchen antreffen. Unter den eosinophilen Zellen unterscheidet GEMELLI 
wiederum drei Formen: groBe ZeIlen, voll von kleinen, rundlichen, stark gefarbten 
Kornchen, die den ganzen Zelleib ausfiillen, ferner Zellen, die ebenfalls sehr 
kleine, aber nur schwach gefarbte Kornchen enthalten und schlieBlich eine dritte 
Art, bei der nur ein, zwei oder wenige Granula zu beobachten sind. Weiterhin 
sind aIle Ubergange von typischen chromophilen Zellen zu hypertrophischen 
oder vakuolisierten Zellen zu beobachten. In ersteren sind die Granulationen 
verschwunden, in letzteren das Cytoplasma vakuolisiert. Die chromophoben 
Zellen werden als klein, schlecht abgrenzbar, wenig farbbar gekennzeichnet. 

T:RA.UTMANN (1909) teilt die Driisenzellen in stark chromophile ZeIlen, schwach 
chromophile Zellen und chromophobe Zellen. Die beiden ersten Arten sind wieder 
zu trennen in acidophile und basophile Zellen. Die Kernhaufen sind den chromo
phoben zuzurechnen. Keine weitere Nachahmung fand das Vorgehen von 
SOYER (1912), der im Vorderlappen "Cordons vermicuIes orangeophiles, c. baso
philes, c. eosinophiles und c. chromophobes" und dementsprechende Zellarten 
unterscheidet, die in den cordons compliques auch vereint vorkommen konnen. 

In der Folgezeit schlieBt sich die Mehrzahl der Autoren der Trennung in 
HauptzeIlen, acidophile, bzw. eosinophile und basophile Zellen an [LOWENSTEIN 
(1907), CREUTZFELD (1908), ERDHEIM und STUMME (1909), STENDELL (1913), 
BmDL (1912), KRAus (1914) u. a.]. Die urspriingliche, rein farberische Bezeich
nung "cyanophil" wird immer mehr durch die schon von THOM gebrauchte 
Benennung "basophil" verdrangt. 

In Erganzung der genannten Zellarten werden von einzelnen Autoren noch 
bis in die letzte Zeit gesonderte Zelltypen aufgestellt; es handelt sich dabei 
meist um Zellarten, die von anderen in der Sammelgruppe der Hauptzellen 
oder Chromophoben untergebracht wurden. So spricht E. J. KRAUS (1914) 
von "Ubergangszellen ", die nach ihm eine ungranulierte Zwischenform 
zwischen Hauptzellen und basophilen Zellen darstellen. Eine Zwischenform, 
die nach KRAus bei der Ruckbildung eosinophiler bzw. basophiler Zellen zu 
Hauptzellen auf tritt, wird von dem Autor als "entgranulierte Zelle" be
zeichnet. HauptzeIlen, Ubergangszellen und entgranulierte Zellen zusammen-
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genommen bilden die Gruppe der ungranulierten Zellen, denen als granulierte 
Zellen die basophilen, eosinophilen und, als Abart der letzteren, die Schwanger
schaftszellen gegeniiberstehen. 

MAURER und LEWIS (1922) unterscheiden im Vorderlappen des Schweines 
5 Zelltypen, 3 chromophile und 2 chromophobe. Die 3 ersten sind: eosino
phile und basophile Zellen, ferner eine bis dahin unbeschriebene Zellart, die 
die Hauptmasse des dunkleren Gewebsstranges bildet, der sich yom Stiel zur 
Vorderflache des Vorderlappens erstreckt. Unter den Chromophoben trennen 
sie zwischen Zellen, die nach ZENKER-Formol und Chromsublimatfixierung, 
und solchen, die nach Formolfixierung sichtbar sind. Sie bezeichnen es aller
dings als unsicher, ob sie morphologisch verschieden sind. Die ersteren sind 
dadurch charakterisiert, daB das Cytoplasma keine Sekretgranula enthalt und 
sich schwacher farbt alsdas der Chromophilen. Der zweite Zelltyp ist groB und 
hat das Bestreben sich abzutunden. Das Cytoplasma ist schwach, aber etwas 
starker gefarbt als bei den kleinen Chromophoben und kann einige groBe violett 
gefarbte Granula enthalten. 

Nach COLLIN (1924) sind die Bezeichnungen Hauptzelle und chromophobe 
Zelle einander nicht gleich zu setzen. Unter Hauptzelle versteht COLLIN die 
jiingste und ontogenetisch primitivste Form der Hypophysenzelle. Ihr gleich
zusetzen ist auch die verjiingte Zelle (cellule rajeunie). Von "chromophober 
Zelle" spricht COLLIN dagegen, wenn es sich um eine Endform der granulierten 
Zelle (der Eosinophilen oder Basophilen) handelt, deren letztes Stadium die 
"erscb6pfte Zelle" (cellule epuisee) darstellt. Bei der Gruppe der Eosinophilen 
scheidet COLLIN zwischen typischen, kleinen, hyper- und hypoeosinophilen 
Formen; die gleiche Einteilung stellt er fiir die Gruppe der Cyanophilen auf. 

COOPER (1925) trennt zwischen undi££erenzierten, ungranulierten Zellen und 
chromophilen Zellen, die .wieder inoxy- und basophilezerfallen. Eine vierte, 
als chromophob bezeichnete Gruppe umfaBt granulierte, neutrophile Zellen. 

Die Bezeichnungen acidophil und basophile vermeiden BAILEY und DAVI
DOFF (1925) dadurch, daB sie statt dessen von Qt- und p-Granula sprechen. 

WOLFE, CLEVELAND und CAMPBELL (1932, 1933) unterscheiden im Vorder
lappen der Hundehypophyse zwischen drei granulierten und einem nicht granu
lierten Zelltypus. Typus list nach den Verfassern identisch mit den eosino
philen, Typus IV mit den chromophoben Zellen. Typus II und III gehOren beide 
ihrer Natur nach zu den Basophilen, stimmen aber beim Hund nicht vollig mit 
den Zellen, die gemeiniglich als Basophile beschrieben werden, iiberein. Beim 
Schwein und bei der Ratte finden WOLFE und seine Mitarbeiter fiir gewohnlich 
nur einen basophilen Typus, der bei der erstgenannten Tierart Merkmale von 
Typus II und III zeigt, bei der letzteren dagegen dem Typus III ahnlich ist. 
Auch beim Meerschweinchen, Kaninchen, Opossum und Menschen ist nach den 
genannten Autoren neben den Eosinophilen nur ein basophiler Typus vorhanden. 

(J) Vorbemerkung zur Einteilung und Benennung der Zellen 
des Vorderla ppens. 

Nach dem iiblichen Schema werden die Driisenzellen der Prahypophyse 
in Chromophobe und Chromophile, letztere aber wieder in Eosinophile (= Acido
phile) und Cyanophile (= Basophile) geschieden. Diese Vielheit von Driisen
zellen verursachte friiheren Untersuchern oft sichtliches Unbehagen. Was 
sollte man damals, als man der Prahypophyse bestenfalls einen inkretorischen 
EinfluB auf das Wachstum zuzuschreiben wagte, mit diesen, in ihremfarberischen 
Verhalten so verschiedenen Zellen anfangen ~ Es ist verstandlich, daB daher 
eine Reihe von Autoren bestrebt war, sie zueinander in genetische Beziehung 
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zu bringen und sie als die versehiedenen Erseheinungsformen eines gesehlossenen 
Sekretionszyklus, als die einzelnen Reifungsstadien einer einzigen Zellart, eben 
der "HypophysenvorderlappenzeIle", zu betraehten. Aber aueh heute wird von 
verschiedenen Forsehern, wie COLLIN, FRANK U. a. an dieser Auffassung noch 
festgehalten (s. S. 127). 

Inzwischen erweiterte sieh gerade in den letzten Jahren in ungeahnter 
Weise unser Wissen urn die Bedeutung des vor kurzem noeh so ratselhaften 
Organes; zu dem Wachstumshormon gesellte sich eine Vielzahl anderer Hor
mone - die gonadotropen Hormone, das thyreotrope, interrenotrope, pankrea
trope Hormon, das Prolactin und andere - sie aIle sollen ihren Ursprungsort 
in den Zellen des Vorderlappens haben. Damit entwickelte sich die Kenntnis 
iiber die Physiologie der Prahypophyse binnen kurzem weit iiber jene hinaus, 
die wir iiber die Cytologie des Organes besitzen. So hat sich die Schwierigkeit, 
der sich der Morphologe einst gegeniibergestellt sah, jetzt ins Gegenteil gekehrt: 
selbst wenn wir nur jene Vorderlappen-Hormone beriicksichtigen, deren Vor
handensein und deren Individualitat heute als gesiehert gelten kann, reicht die 
Zahl der oben genannten drei Zelltypen nieht aus, urn die Inkrete auf sie zu 
verteilen, zumal von vielen Autoren die Chromophoben nur als "undifferenzierte 
Stammzellen" der Chromophilen und nicht als selbstandig sezernierende Zell
art anerkannt werden. Das fiihrt notgedrungen zu der ebenfalls nicht voll be
friedigenden Annahme, daB eine Zellart mehrerer Hormone sezernieren kann. 

Sind nun aber mit der Unterscheidung von eosinophilen, basophilen und 
chromophoben Zellen wirklieh aIle morphologisch charakterisierbaren Zelltypen 
erfaBt? lch glaube nieht. Das eingehende Studium von vielen Hunderten von 
Praparaten brachte mich vielmehr zur Uberzeugung, daB diese Einteilung die 
tatsachlich erkennbaren Untersehiede nicht restlos auswertet und daB zum 
mindesten bei der mensehlichen Hypophyse, aber auch bei einer Reihe von 
tierischen Hypophysen die Unterscheidung weiterer Zellarten moglieh ist. 

Was zunachst die bisherige Abgrenzung des Typus der chromophoben 
Zelle betrifft, so ist diese teilweise recht unklar, urn so mehr als diese Zellgruppe 
von jeher das Sammelbecken fur aIle ZeIlarten darsteIlt, deren Einreihung bei 
den eosinophilen oder basophilen Zellen Schwierigkeiten bereitet. Die schwan
kende Charakterisierung dieser Gruppe ist ja auch in der Ubersieht iiber den 
historischen Werdegang der Cytologie des Vorderlappens klar zutage getreten. 
Vor allem sind es jene ZeIlen, die sieh mit der fUr diese Zweeke giinzlieh unzu
langlichen Alaunhiimatoxylin-Eosin-Fiirbung nur schwaeh rotlieh oder bliiulich 
farben, deren Zugehorigkeit immer wieder zur Diskussion gestellt wird und die 
bald den chromophilen (z. B. von TRAUTMANN), bald den Hauptzellen (z. B. von 
TROM) zugerechnet werden. Dazu gesellen sich Untersehiede in der Bedeutung 
der Bezeiehnungen "chromophob" und "Hauptzelle": Wiihrend die Mehrzahl 
der Autoren beide Benennungen gleiehsinnig, ja sogar abweehselnd gebrauehen, 
verstehen andere wie z. B. TROM, unter "chromophoben" Zellen nur eine Unter
abteilung der groBeren Gruppe der Hauptzellen. Andere, wie COLLIN, trennen 
die Chromophoben vollig von den Hauptzellen und verstehen darunter nur 
entgranulierte Endformen der Basophilen. Wieder andere fassen Hauptzellen, 
Chromophobe, "Ubergangszellen" und "entgranulierte Zellen" (z. B. KRAUS) 
zu einer groBen Gruppe der "ungranulierten" Zellen zusammen. Dabei stimmt 
der Typus der KRAussehen Ubergangszelle nicht iiberein mit einer von GEMELLI 
als "cellules de transition" bezeichneten granulierten Zellart. Die "hypertrophi
schen" und die "vakuolisierten Zellen" GEMELLIS werden dagegen von diesem 
zur Gruppe der Chromophoben gerechnet; sie sind wohl den "cellules epuisees" 
COLLINS gleichzusetzen. SchlieBlich werden auch die "Kernhaufen", die ROGo
WITSCR als eigenen Zelltypus aufsteIlte, seit STIEDA ziemlich allgemein den 
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Hauptzellen zugezahlt, von den einen als Anfangs-, von den andern als End
stadium des zugehOrigen Zellzyklus. 

So zeigt sich, daB der vielgebrauchte Begriff "Hauptzelle" oder "chromo
phobe" Zelle nichts weniger als eindeutig und klar ist. Zum Teil ist diese Un
stimmigkeit auch in der technischen Schwierigkeit ihrer Darstellung begrundet: 
die "chromophoben" Zellen sind auBerordentlich labil und daher schwer zu 
fixieren. Ganz besonders empfindlich sind sie in der Hypophyse des Menschen. 
So waren sie in sehr zahlreichen Hypophysen, die ich von Sektionsmaterial 
bekam, nur sehr selten gut erhalten, obwohl die Organe oft schon 11/2-2 Stunden 
nach dem Tode in die Fixierungsflussigkeit gebracht waren. Einwandfrei er
halten fand ich die Zellen beim Menschen nur in Drusen von Hingerichteten, 
die ich unmittelbar nach dem Tode, am besten durch Injektion auf dem GefaB
weg, fixiert hatte. In Anbetracht dieser Erfahrungen glaube ich, daB gerade 
bei den chromophoben Zellen gegenuber Beschreibungen, die sich nur auf Sek
tionsmaterial stutzen, das alter als 2 Stunden war - und das ist meistens der 
Fall - groBe Skepsis geboten istl. 

An guten Praparaten aber laBt sich meines Erachtens erkennen, daB die 
Auffassung, die in den "Chromophoben" nur undifferenzierte Vorstufen von 
granulierten Zellen sieht, ebenso unhaltbar ist, wie jene, die sie lediglich als 
Endformen der Granulierten betrachtet. Die reifen Chromophoben, in 
deren Cytoplasma sich bei gutem Erhaltungszustand durch die Azanmethode 
blaBviolett gefarbte Kornchen darstellen lassen, sind vollentwickelte Zellen 
mit spezifischer Tatigkeit, ebensogut wie die eosinophilen oder 
basophilen es sind. Sie stehen vollwertig neben dies€ln Zelltypen und 
haben wi€l diese ihre Jugend-, Reife-, Alters- und Untergangsformen. Sie 
sind nicht lediglich Ubergangsstadien der Chromophilen, sondern stellen einen 
eigenen Zelltypus der Prahypophyse dar, dem vermutlich auch €line eigene Hor
monproduktion zukommt 2• Um diese Stellung der Zellen klar zum Ausdruck 
zu bringen, mochte ich die bisher gebrauchten Benennungen vermeiden und 
die differenzierten Formen der Chromophoben als y-Zellen von den undif
ferenzierten Zellen, wie auch von den in Entgranulierung begriffenen Zellarten 
und den entdifferenzierten Endformen abtrennen. Die erstgenannten, die 
"undifferenzierten Drusenzellen oder Stammzellen" leiten sich auf 
die undifferenzierten Zellen der embryonalen Druse zuruck. Sie bleiben 
wahrend des ganzen Lebens erhalten und stellen das Reservematerial dar, von 
dem aus - allerdings nicht aussehlieBlich - der Nachschub fUr die differen
zierten Zellarten erfolgt. Den "undifferenzierten Zell€ln" sind auch die sog. 
"Kernhaufen" zuzurechnen. Die in Entgranulierung begriffenen Formen 
gehOren nicht zur Gruppe der y-Zellen; sie sind durch die im Cytoplasma nach
weisbaren rY.-, f3- oder o-Granula als hypochromatische Formen dieser Zellarten 
charakterisiert. Die entgranulierten, vakuolisierten Zellen und die er
schopften Zellen endlich stellen Endformen dar, die unter Verlust der spezi
fischen Merkmale aus jeder der differenzierten Zellarten hervorgehen konnen. 

1 Die Charakterisierung der Chromophoben geht vielfach auf altere Arbeiten zuriick, 
welchen viel zu spat fixiertes Material zugrunde liegt. Einige Angaben iiber den Zeitpunkt 
der Fixierung mogen das beleuchten; sie erfolgte im giinstigsten Fall bei SCHiiNEMANN, 
SCAFFIDI, LAUNOIS, THAON 24 Stunden naeh dem Tode; bei LOTHRINGER 5-7 Stunden, 
THOM 5-21 Stunden, JORIS 6-30 Stunden uSW. 

2 Als Beweis dafiir, daB die "Chromophoben" keine hormonale Tatigkeit ausiiben, 
wird haufig angefiihrt, daB Adenome von ehromophoben Zellen keinerlei Erseheinungen 
verursaehen. Der Einwand ist wenig iiberzeugend. Es ist noeh nieht lange her, daB er aueh 
gegeniiber Adenomen der basophilen Zellen erhoben werden konnte. 1m iibrigen liegen aus 
den letzten Jahren verschiedene experimentelle Beobachtungen vor, die auf eine hormonale 
Tatigkeit der sog. chromophoben Zellen hinweisen (so Z. B. auf S. 201 die Beobaehtungen 
von GAILLARD). Auch Befunde an Selachierhypophysen spreehen dafiir (s. S. 244). 
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Wie sich bei den Chromophoben eine Trennung in verschiedene Zelltypen 
als notwendig erweist, so scheint mir auch bei der Gruppe der Basophilen eine 
klare Scheidung in zwei verschiedene Zellstamme angezeigt. Die Berechtigung 
hierzu ergibt sich aus der Moglichkeit, sie farberisch gegeneinander abzugrenzen. 
Das gelingt durch eine Verbindung einer etwas abgeanderten Azanmethode, 
mit der schon von ERDHEIM und STUMME zur Farbung der Basophilen emp
fohlenen Kresofuchsinltisung von WEIGERT. Auch die von BERBLINGER und 
BURGDORF angegebene Farbemethode gestattet die Unterscheidung. Nach bei
den Vedahren tingieren sich die typischen Basophilen mit Resorcinfuchsin in 
blau- bis rotviolettem Ton, wahrend die Granulationen einer zweiten kleineren 
Gruppe von Zellen den lichten ultramarinblauen Farbton des Anilinblaus an
nehmen (s. Abb. 92). Ubergangsformen zwischen beiden Typen konnte ich nicht 
auffinden; diese Feststellung wie das Vorkommen geschlossener Entwicklungs
reihen bestarkte mich in der Auffassung, daB es sich bei der zweiten Gruppe 
nicht um Vorstufen oder Endstufen der ersten handelt; es sind getrennte 
Stamme, denen vermutlich auch verschiedene Hormonproduktion zukommt. 

Dazu gesellt sich noch eine weitere Zellart, deren Stellung als gesonderter 
Zellstamm allerdings noch nicht so gesichert ist. In sorgfaltig fixierten und mit 
der Azanmethode gefarbten Praparaten findet man neben den carminrot gefarbten 
typischen eosinophilen Zellen noch eine zweite Art mit deutlich orangegelb 
tingierten Granulationen. Die Ktirnchen sind viel sparlicher im Cytoplasma 
verstreut als bei den typischen Eosinophilen. Die nicht sehr reichlich vorhandenen 
Zellen gehen in solche mit eigentiimlich isoliert liegenden schadkantigen Ktirn
chen iiber, die im weiteren Verlauf zu grtiberen, sich intensiv rot farbenden 
Tropfen zusammenflieBen. SchlieBlich gehen die Zellen samt ihren Kernen zu
grunde. Welche Bedeutung ihnen zukommt, ist noch ganzlich unbekannt. 
Betrachtet man aber die in den Abb. 96 wiedergegebenen Zellen, so wird man 
jedenfalls zugeben, daB sie sich von gewtihnlichen eosinophilen Zellen wesentlich 
unterscheiden, obwohl sie, vermutlich dank ihrer Eigenschaft sich mit Eosin 
zu farben, bisher nicht besonders beachtet, sondern einfach den Eosinophilen 
zugerechnet wurden. Es zeigt sich aber, daB <lie sich von letzteren nicht nur 
morphologisch, sondern auch ihrer Entstehung nach deutlich unterscheiden. 

Mit dieser Abtrennung besonderer Zelltypen ergibt sich aber auch die Not
wendigkeit einer eigenen Nomenklatur. Von BAILEY und DAVIDOFF wurde in 
zweckmaBiger Weise vorgeschlagen, die Granula der Eosinophilen als ot-Granula, 
die der Basophilen als fl-Granula zu bezeichnen und von ot- und fl-Zellen zu 
sprechen. lch mtichte dementsprechend die sich mit Azocarmin farbenden 
Eosinophilen als ot-Zellen, die sich mit Kresofuchsin oder Resorcinfuchsin 
farbenden Basophilen als fl-Zellen benennen. Dazu kommen die im voraus
gehenden charakterisierten differenzierten Formen der Chromophoben als 
y-Zellen. Die bei Kresofuchsin-Anilinblaukombination sich hellblau farbenden 
Zellen benenne ich als <5-Zellen, die im Azanpraparat orangegelb gefarbten 
Zellen als e-Zellen. In all diesen Zellarten ist die besondere Farbbarkeit an 
besondere Granula gebunden; eine eingehende Charakterisierung der Zellarten 
wird bei ihrer Beschreibung gegeben. 

Nicht zu verwechseln mit diesen verschiedenen Arten von Granulationen 
sind die Kolloidtropfchen, die im Cytoplasma der Driisenzellen erscheinen 
ktinnen, bis jetzt aber merkwiirdig wenig Beachtung fanden. Sie treten in 
Azanpraparaten als blaugefarbte Kugeln wechselnder GroBe hervor und lassen 
sich dank ihrer charakteristischen Form, ihres farberischen Verhaltens und der 
Art ihrer Verteilung von den Einlagerungen der fl- und <5-Zellen deutlich unter
scheiden (s. Abb. 86,97 und 130). Die Kolloidtrtipfchen ktinnen in gleicher Weise 
in jungen, in vollentwickelten, wie in alternden Zellen auftreten; nach ihrem 
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Verhalten sind sie als ein Produkt aktiver, sekl'etorischer Zelltatigkeit und 
nicht etwa als Merkmal einer degenerierenden, im Absterben begriffenen Zelle 
zu weden. Ihr Auftreten ist im iibrigen nicht auf eine Zellart beschrankt: sie 
konnen in jedem del' oben beschriebenen Zelltypen vorkommen, selbst in den 
undifferenzierten Zellen. Gelegentlich trifft man die blau gefarbten Kolloid
kugeln auch zwischen den IX-Granula von Eosinophilen an. Vermutlich erklart 
sich daraus die irrtiimliche Annahme einiger Autoren, daB sich die IX-Granula 
in p-Granula verwandeln konnen. Am haufigsten kommen die Kolloidkugeln in 
y-Zellen VOl'. Die Fahigkeit der Kolloidsekretion scheint abel' eine Grund
eigenschaft aller Vorderlappenzellen zu sein. 

1') Bemer kungen zur Darstell ung del' Drtisenzellen des Vorderla ppens. 
Es liegt mil' fern, hier eine Zusammenstellung der zur histologischen Unter

suchung des Vorderlappens empfohlenen Methoden zu geben; die gebrauch
lichsten derselben finden sich bis 1932 in meinem Taschenbuch und bei BENOIT 
(1935). lch mochte mich vielmehr darauf beschranken in Ktirze jene Methoden 
anzuftihren, die mil' im nachfolgenden ftir die Trennung der Zelltypen von 
besonderem Nutzen waren. An erster Stelle steht hierftir die HEIDENHAINsche 
Azanmethode. Sie ermoglicht namentlich nach Fixierung in Susa (Zusammen
setzung nach HEIDENHAIN) odeI' Sublimat-Formol-Eisessig (Zusammensetzung 
nach STIEVE) eine ausgezeichnete Differenzierung der IX-, p-, y- und c-Zellen; 
nur fUr die Trennung von {3- und o-Zellen jst sie ungeeignet. Eine solche gelang 
mir dagegen durch eine Verbindung del' Kresofuchsinfarbung mit Azan, eine 
Kombination, die ich spater unter Verwertung einer unterdessen von BERB
LINGER und BURGDORFF (1935) veroffentlichten Methode noch etwas ver
anderte. lch bezeichne diese noch unveroffentlichte Methode, die sich gut 
bewahrte, abgektirzt als Kresazanfarbung. Sie hat vor der Methode von 
BERBLINGER-BuRGDOR]<' den Vorzug, daB die IX-Granula intensiv rot gefarbt 
und dadurch besser sichtbar sind. Auch der Wegfall der oft unsicheren Carmin
far bung ist von Vorteil. Ihre Ausftihrung geschieht nach folgender Vorschrift. 

Vor behandl ung. Fixierung in Formol, Susa oder Sublimat-Formol
Eisessig. Einbettung tiber' Methylbenzoat-Celloidin in Paraffin, odeI' tiber 
Ather-Alkohol in Celloidin-Paraffin. Schnittdicke 5 fl. Celloidin-Paraffinschnitte 
mtissen nach Losung des Paraffins in tiblicher Weise mit Ather-Alkohol vom 
Celloidin befreit werden. Schnitte von Sublimatmaterial werden wie gewohnlich 
mit Jodalkohol behandelt. 

Die Angabe von BENOIT, daD durch die Jodierung das Material fUr elektive Granula
farbung unbrauchbar wird. kann ich fUr die Azan- und Kresazanmethode nicht bestatigen. 
Selbstverstandlich muD nach del' Jodierung das Jod durch Fixiernatron und Auswaschen 
sorgfi1ltig entfernt werden. 

Farbung. 1. Die Schnitte kommen aus destilliertem Wasser tiber 80%igen 
Alkohol in KresofuchsinlOsung. Man beliiBt sie so lange in del' FarblOsnng, 
bis die {3-Zellen intensiv schwarzblau odeI' schwarzbraun gefarbt sind. 

Die Farbedauer wechselt je nach Fixierung del' Praparate, wie auch Alter des Farbstoffes 
und der FarblOsung. 1m giinstigsten Fall ist die Farbung schon nach I Stunde hinreichend; 
in anderen Fallen muD die Farbedauer auf mehrere Stunden oder tiber Nacht verlangert 
werden. Zur Prtifung der Farbung wird der Schnitt in 9(j%igem Alkohol abgesptilt. Bei zu 
langer Farbung nehmen auch die tibrigen Zellen einen grauen, miDfarbigen Ton an; das soIl 
I"ermieden werden, da dann die nachfolgenden Farbstoffe unreine Farbtone geben. Das 
gleiche ist der Fall naeh ungeeigneter Fixierung. Zur Herstellung der Farblosung werden 
0,2 g Kresofuehsin-Hollborn in 100 cern 80%igen Alkohol heiJ3 gelOst. Naeh Erkalten 
Zusatz von 2 cern offizin. Salzsaure; filtrieren (s. auch Nachtrag am Ende des Buches). 

2. Differenzieren in 3 Portionen 96%igen Alkohol, wobei sich del' Unter
grund ent£iirbt, wiihrcnd die p-Zellen klar hervortreten. 1m letzten reinen 
Alkohol bleiben die Schnitte 15 Minuten stehen. 
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3. Einstellen in Anilin-Alkohol (0,1 ccm Anilinol: 100 ccm 90% AIkohol) 
15 Minuten. 

4. Azocarmin: 3h-1 Stunde im Paraffinschrank (etwa 58° C) in gut ver
schlossenem Glas; dann 1/2 Stunde abkiihlen lassen. 

Zur Herstellung der Farblosung wird, entsprechend der Vorschrift von HEIDENHAIN, 
eine 0,1 %ige waBrige Aufschwemmung von Azocarmin G-Hollborn aufgekocht, nach 
Erkalten mit 1 ccm Eisessig versetzt und filtriert. 

5. Differenzieren in Anilin-Alkohol (s. N. 3), bis die IX-Zellen klar hervor
treten und das Bindegewebe entfarbt ist. 

6. Kurzes Auswaschen des Anilins in essigsaurem AIkohol (1 ccm Eisessig 
auf 100 ccm 96%igen Alkohol) 1/2 Minute. 

7. Abspiilen in destillierlem Wasser. 
8. 5%ige waBrige Phosphormolybdansaure 4 Minuten. 
9. Abtrocknen mit Filtrierpapier. 
10. AnilinblaulOsung nach BERBLINGER-BuRGDORF 40 Minuten. 
Herstellung: 0,5 g Anilinblau werden mit 100 ccm destilliertem Wasser und 8 ccm 

Eisessig versetzt; das Gemisch wird aufgekocht und nach Erkalten filtriert. Zur Farbung 
verdiinnt man 1 Teil dieser StammlOsung mit 2 Teilen destilliertem Wasser. 

II. Kurz abspiilen in destilliertem Wasser. 
12. Differenzieren in 96%igen AIkohol bis keine groben FarbwoIken mehr 

abgehen. 
13. Absoluter Alkohol, Xylol, Balsam. 
Erge bnis. IX-Granula leuchtend rot, f1-Granula intensiv braunviolett

blauviolett; y-Granula hellviolett, <5-Granula Kobaltblau (s. Abb.92). 
Fiir manche Zwecke ist noch das Hinzufiigen einer Orangefarbung erwiinscht; in diesem 

FaIle werden die Praparate zuerst wie in oBiger Vorschrift mit Kresofuchsin und Azocarmin 
gefarbt. Nach dem Abspiilen in Nr.7 kommen sie 

7 a. in Orange-G Losung 5 Minuten. Herstellung: 2 g Orange G werden in 100 ccm 
1 %iger Phosphormolybdansaure gelost. Die Losung wurde von CLEVELAND und WOLFE 
angegeben und auch von BERBLINGER und BURGDORF bei ihrer Methode verwendet. 

7b. Kurz abspiilen in destilliertem Wasser. 
8. 5%ige Phosphormolybdansaure 2 Minuten usw. wie bei der Kresazanmethode. 
Das Ergebnis dieser Kresazan-Orangefarbung ist ahnlich wie bei der Kresazan-

methode; nur treten manche Strukturen noch in orangerotem Farbton hervor; so werden 
z. B. die feinen Granulationen der Schwangerschaftszellen gut zur Darstellung gebracht 
(s. Abb. 137 und 138, S. 208£.). 

Zur Untersuchung der Plastosomen und des Golgiapparates verwandte ich vor allem 
die bekannten Fixierungen nach REGAUD, CHAMPY, KOLATSCHEV, sowie die Farbemethoden 
von REGAUD, ALTMANN und KULL, ferner das von SEVERINGHAUS (1932) angegebene Ver
fahren. Von den in den letzten Jahren empfohlenen Methoden nenne ich noch die von 
RASMUSSEN (s. S. 188) und von CLEVELAND und WOLFE (1932) (s. S.193). 

<5) Die Driisenzellen des Vorderla ppens. 
IXIX) Die undifferenzierte Driisenzelle (Stammzelle). 

Untersucht man den Vorderlappen eines etwa 5-6 Monate alten menschlichen 
Embryos, so findet man die Hauptmasse des Parenchyms von Zellen gebildet, 
deren Cytoplasma bei Anwendung der iiblichen Farbemethoden kaum oder 
nur ganz schwach gefarbt erscheint. In gut fixierten Praparaten sind die Grenzen 
bei einem groBen Teil dieser haufig polygonal gestalteten Zellen gewohnlich 
deutlich erkennbar, in schlecht erhaltenen ist es dagegen vielfach schwer, 
wenn nicht unmoglich, die Zellen gegeneinander abzugrenzen. Der Kern ist 
blaschenformig, nicht sehr chromatinreich, der Zelleib zeigt Reste von flockig 
niedergeschlagenem Cytoplasma. Es sind embryonale undifferenzierte Driisen
zellen, von denen sich im weiteren Verlauf ein groBer Teil zu typischen, mit 
spezifischen Granulationen versehenen Driisenzellen differenzieren. 
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Den prinzipiell gleichen Zelltypus trifft man in der Hypophyse des Neu
geborenen, des Kindes und des Erwachsenen an. Mit der Zunahme der spezifisch 
differenzierten Zellstamme treten die undifferenzierten Zellen a ber mehr und 
mehr zuruck; trotz allem bleiben sie jedoch bis ins hochste Greisenalter erhalten, 
zum Teil liegen sie einzeln zwischen differenzierten Drusenzellen, zum Teil 
bilden sie kleinere oder groBere Nester und Zellbalken. 

In die Gruppe der undifferenzierten Drusenzellen sind auch die ungranulierten 
sog. Kernhaufen des Vorderlappens einzureihen. Diese Gebilde stellen in 
Wirklichkeit teils kern-
reiche Plasmodien dar, 

teils Ansammlungen 
cytoplasmaarmer Zel
len, deren Zellgrenzen 
bei mangelhafter Fixie
rung nicht sichtbar 
sind. Sie finden sich 
oft als kleinere Inseln 
im Innern chromophiler 
Zellverbande, konnen 
sich aber verschiedent
lich, wie in Abb. 52, 
auch uber groBere Be
zirke des Parenchyms 
erstrecken. 

N amentlich in Sek
tionsmaterial erwecken 
die dicht aneinander 
gedrangten Kerne eines 
"Kernhaufens" oft den 
Eindruck, als lagen sie 
nackt im Gewebe. Uber

Abb. 52. Umfangreiehe "Kernhaufcn" in der Hypopltyse eines 25·Jiihrigcn. 
Dazwisehen zahlreielte undifferenzierte Driisenzellen. Nnr ganz vereinzelt, 
z. B. in der linken unteren F]eke des Bildes, finden sieh chromophile 
Zellen, die an iltrer dunklercn Tonung erkennbar sind. Hinger. Fix. Susa. 

Paraffin 5 1'. Hiimalaun·Eosin. Vergr. 1: 355. 

einstimmend damit geben ERDHEIM und STUMME an, daB sie in einem Teil 
ihrer Praparate keine Spur von Protoplasma entdecken konnten. TRAUTMANN 
berichtet von "freien Kernen, die scheinbar ohne jedes Protoplasmavorkommen". 
Auch nach COLLIN sollen die Kerne des ofteren frei, d. h. jeglicher Protoplasma
hulle beraubt sein. An frisch und gut fixierten Praparaten laBt sich indessen 
der Nachweis fiihren, daB die Kerne stets von einer, wenn auch oft nur dunnen 
Cytoplasmahulle umgeben sind, die bei Azanfarbung einen hellgrauen Ton an
nimmt. In einzelnen Kernhaufen liegen die Kerne so dicht aneinander gepreBt, 
daB das Cytoplasma auf einen schmalen trennenden Saum beschrankt ist. Des 
ofteren ist es unmoglich, zwischen den Kernen noch Zellgrenzen zu entdecken. 
Fur diese FaIle besteht die alte Darstellung von ROGOWITSCH, wonach die Kerne 
der Kernhaufen in einer mehr oder weniger gleichmaBigen "Grundsubstanz" 
liegen und von Zellgrenzen nicht das Geringste wahrzunehmen ist, zu Recht, 
unter der Voraussetzung, daB unter der "Grundsubstanz" ROGOWITSCHS die 
gemeinsame Cytoplasmamasse eines Plasmodiums zu verstehen ist. 

Meist sind derartig plasmodial gebaute Kernhaufen nicht sehr umfangreich, 
da schon in ihrer Randzone haufig das Auftreten von Zellgrenzen zu beobachten 
ist. Die in die gemeinsame ungranulierte Cytopiasmamasse eingebetteten Korne 
sind oft von sehr wechselnder Gestalt (s. Abb. 53). Teils sind sie rundlich, teils 
eiformig oder langlich ; auch eckige und gelappte Formen kommen vor. Ebenso 
wechselnd wie ihre Gestalt ist ihre GroBe. Neben Kernen von 8-12 fh Durch
messer finden sich auch solche von nur 3-4 fh. Ein Teil der letzteren erklart 
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sich als Querschnittsbild langlicher oder als Anschnitte groBerer nicht voll ge
troffener Kerne, in anderen Fallen handelt es sich aber tatsachlich um kleine 
runde Kerne, die wohl durch rasch aufeinander folgende amitotische Teilungen 
entstanden sind. 

Das Strukturbild der fixierten Kerne ist hell. Das Chromatin ist in feinen 
Kornchen uber den Kernraum verteilt. Dazu kommen noch 1-2 acidophile 

Abb.53. Vielkerniges Plasmodium ("Kernhaufen") aus dem Vor
derlappen. Hinger. 25 Jahre. Fix. Susa. Paraffin 7/t. Kresazan. 

Vergr. 1: 1250. 

N ukleolen. H yperchromatische 
oder pyknotische Kerne finden 
sich in den Kernhaufen nor
maIer Drusen nur auBerst 
selten. 

Es ist nicht daran zu zwei
feIn, daB die Kernhaufen Ver
mehrungsherde von undifferen
zierten Drusenzellen darstelIen, 
wobei die Kernteilung beim 
Erwachsenen in der Regel auf 
amitotischem Wege vor sich 
geht. Dementsprechend sind in 
den Kernhaufen auch die ver
schiedensten Stadien der Ami
tose anzutreffen. Sie vollzieht 
sich entweder durch eine ein
seitig beginnende und sich dann 

mehr und mehr vertiefende Einschnurung oder durch eine langs verlaufende 
Einfaltung der Kernmembran. Die entstandenen Tochterkerne sind fUr eine 
gewisse Zeit an ihrer Ahnlichkeit in GroBe und Struktur, wie durch ihre 
enge Lagebeziehung gut zu erkennen. 

Abb.54. 
Undifferenzierte 
Driisenzelle mit 

3 Kernen. Hinger. 
Fix. Susa. Paraffin 
7/t. Azan. Vergr. 

1: 1250. 

S. FRANCK (1935b) betrachtet die Kernhaufen in der Hypophyse des 
Meerschweinchens als im Zerfall begriffene Zellen, die nach Abgabe 
des von ihnen ausgearbeiteten Sekretmaterials durch die anderen voll
tatigen Zellen in das Innere des Zellstranges zusammengedrangt werden 
und hier zugrunde gehen. 

Als Ausgangsstadien von Kernhaufen sind undifferenzierte, 
granulafreie Zellen zu betrachten, deren Kern sich wie in der 
in Abb. 54 wiedergegebenen Zelle ohne gleichzeitige Zellteilung 
amitotisch in mehrere Tochterkerne geteilt hat. 

SEVERINGHAUS (1934) scheint das Vorkommen von Plas
modien (bei der Ratte) in Abrede zu stellen, denn er gibt an, daB 
Gruppen von chromophoben Zellen zwar den Eindruck eines 
kompakten, in einem Plasmodium gelegenen Haufens von Kernen 

erwecken konnen, daB aber nach Fixierung nach CHAMPY oder REGAUD und 
nach entsprechender Farbung die Zellgrenzen deutlich werden. Fur die mensch
liche Hypophyse bin ich jedoch in Dbereinstimmung mit COLLIN (1924) und 
anderen Autoren zur Dberzeugung gekommen, daB die Kernhaufim, namentlich 
zu Beginn ihrer Bildung, tatsachlich einen plasmodialen Bau besitzen konnen, 
um dann erst im weiteren Verlauf der Entwicklung in Einzelzellen zu zerfallen. 
Allerdings sind derartige Plasmodien in guten Praparaten viel seltener auf
zufinden, als man es nach den gewohnlichen Sektionspraparaten erwarten 
mochte. 

Die Kernhaufen wurden erstmals von ROGOWITSCH beim Kaninchen genauer beschrieben 
und spater von anderen Autoren auch beim Men8chen und hoi einer Reihe von Tierarten 
aufgefunden. So schildert sie z. B. TRAUTMANN (1909) bei Plerd, Schwein und Schal, 
SEVERINGHAUS bei der Ratte. 
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Die Entstehung undifferenzierter Driisenzellen aus den Kernhaufen. Mit 
dem Heranwachsen der neu entstandenen Kerne eines Kernhaufens lOst sich 
das anfanglich vorhandene Plasmodium in eine Vielzahl von einzelnen Zellen 
auf. Auch jetzt ist die Menge des Cytoplasmas zunachst noch sehr gering, bei 
sorgfaltiger Untersuchung sind aber die eckig verlaufenden Trennungslinien 
zwischen den dicht aneinander liegenden Zellen deutlich sichtbar (s. Abb. 55). 
Sie haben vielfach polygonale Form und nehmen gegen die Oberflache des Kern
haufens sichtlich an Umfang zu. Die Form und GroBe der Kerne ist nun, nament
lich bei den peripher liegenden Zellen, meist gleichmaBiger als auf dem voraus
gehenden Stadium der Vermehrung. In Praparaten von Sektionsmaterial 
erwecken die Kernhaufen infolge postmortaler Veranderungen des sehr empfind

~ 
~ 

Abb. 55. Auftreten von Zellgrenzen zwischen den Kernen 
eines Plasmodiums. Entstehung von einzelnen undifferen

zierten DriisenzelIen, Stammzellen. Hinger. Fix. Susa. 
Paraffin 5 p. Azan. Vergr. 1: 1250. 

lichen, sehr wasserreichen Cyto
plasmas auch jetzt noch den Ein
druck einer Ansammlung von nack
ten, cytoplasmafreien Kernen. 

Die groBeren peripher gelegenen 
Zellen der Abb. 55 gleichen weit
gehend den strangartig angeord-

Abb. 56. Ein kleiner Zellstrang aus undifferen
zierten Driisenzellen aus dem VorderJappen. 

Hinger. Fix. Susa. Paraffin 5 p. Azan. 
Vergr. 1: 1250. 

neten Driisenzellen der Abb. 56, die den Typus der undifferenzierten Driisenzelle 
oder Stammzelle wiedergibt. Die Zellen bilden, wie auch Abb. 52 zeigt, zum 
Teil groBere Haufen, Strange und Platten, in die nur ab und zu einzelne 
chromophile Zellen eingestreut sind, zum Teil liegen sie als kleinere Gruppen 
im Innern chromophiler Zellstrange. Aber auch einzeln eingestreut in Gruppen 
von chromophilen Zellen sind sie anzutreffen. 

Es ist nicht zu bezweifeln, daB die eben beschriebenen undifferenzierten 
Zellen einem Teil der Hauptzellen oder chromophoben Zellen anderer Autoren 
entsprechen, trotzdem ihnen ein Merkmal abgeht, das im Schrifttum neben der 
geringen oder fehlenden Farbbarkeit ihres Cytoplasmas ziemlich allgemein als 
charakteristisch hervorgehoben wird: die Unscharfe oder sogar das Fehlen jeg
licher Zellgrenzen. So bezeichnet schon FLESCH die Hauptzellen als wenig 
deutlich abgegrenzt. Nach SCHONEMANN macht ein aus Hauptzellen bestehender 
Strang "den Eindruck einer nicht differenzierten Protoplasmamasse mit ein
gelagerten Kernen". ERDHEIM und STUMME beschreiben sie als Zellen, "deren 
Protoplasma mit unsern gewohnlichen Fixierungsmitteln in der Regel gar nieht 
darstellbar ist oder hochstens in Form verschrumpfter Brockelchen sich darstelIt, 
die sich nur blau farben und keinerlei Granulastruktur aufweisen. Zellgrenzen 
gibt es hier nicht". Auch BIEDL (1915) hebt die undeutlichen Zellgrenzen als 
Merkmal hervor. Nach TRAUTMANN zeigt das Cytoplasma oft deutlich zackige 

6* 
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Grenzen oder breitet sich zu einer unbegrenzteu Masse aus. Von Autoren der 
letzten Zeit seien WOLFE, CLEVELAND und CAMPBELL (1933) angefiihrt, die die 
Chromophoben des Hundes als ungranulierte ZeBen schildern, deren Kerne 
nackt erscheinen, wahrend das Cytoplasma ungefarbt und die Zellgrenze unsicht
bar ist. Ahnlich verhalten sich nach WOLFE und CLEVELAND (1933 a) die Chromo
phoben der Rattenhypophyse. 

Dieser Unterschied zwischen den undifferenzierten Zellen der Abb. 55 und 
56 und den Hauptzellen (bzw. chromophoben ZeIlen) des Schrifttums erklart 
sich zum Teil aus der Schwierigkeit der Abgrenzung gegenuber entgranulierten 
vakuolisierten Zellen (s. S. 122), zum Teil aus der Empfindlichkeit der Zellen 
gegen postmortale Veranderungen und schadigende Einflusse der Fixierung. 
In Praparaten von Sektionsmaterial konnte auch ich von den Zellgrenzen zu
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Abb. 57. Undifferenzierte DriisenzeBen ans dem 
Vorderlappen mit DarsteBnng der Mitochon
,trien. In den ZeBen b nnd c ist anch der 
Golgiapparat im Negativbild sichtbar. Hinger. 
Fix. nnd Farb. nach REGAUD. Vergr. 1:1600. 

meist nicht viel erkennen. In frisch fixier
ten Hypophysen von Hingerichteten da
gegen fand ich den in Rede stehenden 
Zelltypus fast durchgehends in wohlbe
grenztem Zustand vor. 

Die Gestalt der un"diffed)llzierten 
Zellen oder Stammzellen wechselt je 
nach der Druckwirkung der Umgebung; 
bald ist sie rundlich oder eifOrmig, bald 
polygonal oder langsgestreckt. Der Kern 
zeigt im Gegensatz zur mannigfachen Form 

der Kerne des vorausgehenden Entwicklungsstadiums nunmehr ziemlich ein
heitliche Form und GroBe. Das Chromatin ist in feinen Kornchen und 
Schollen im Kernraum verteilt, dazwischen finden sich 1-2 acidophile Nukleolen. 
Nur einmal traf ich in der Hypophyse eines Hingerichteten reihenweise un
differenzierte Zellen, deren Kerne sich im typischen Leptotan-Stadium befanden. 
Das wurde dafur sprechen, daB bei ihnen unter Umstanden auch mitotische 
Teilungen vorkommen konnen. Zur Charakterisierung der GroBenordnung der un
differenzierten Drusenzellen mogen einige Messungen an der unteren und oberen 
Grenze der Zellgruppe dienen: 6: 7,5ft; 6: 9ft; 7: 7 ft; 9: 12ft ; 10: 11ft; 8: 14ft. 

Das Cytoplasma der undifferenzierten Zellen ist nur schwach gefarbt. Es 
zeigt in fixiertem Zustand haufig eine verschwommene grobe Flockung, ~ie sich 
in Azanpraparaten, ahnlich wie das Cytoplasma selbst, nur in einem ganz hell
grauen oder hellvioletten Tone farbt. In dies em Verhalten des Cytoplasmas 
wie in der beschrankten ZellgroBe liegt das Typische fur die undifferenzierte 
Zelle (vgl. dazu auch Abb. 131 f., S. 170). 

Wie Praparate, die nach REGAUD oder CHAMPY behandelt sind, zeigen, 
finden sich im Cytoplasma der undifferenzierten Zellen kugelige und stabchen
fOrmige Mitochondrien (s. Abb. 57) . Neben dem Kern ist in Abb. 54 b und c 
im Negativbild ein kleiner knauelartiger Netzapparat sichtbar. URASOV (1927, 
Maus) schildert den Golgiapparat als sehr klein. Er findet ihn in Form ge
krummter Stabchen oder eines mehr kompakten Gebildes neben dem Kern. 
Nach SEVERINGHAUS (1933, Ratte) tritt das Binnennetz entweder in Gestalt 
eines schmalen, langlichen Netzes auf, das sich einer Seite des Kernes dicht an
schmiegt oder als kompakte kugelige Masse, die frei im Cytoplasma liegt. Aus 
kleinen undifferenzierten Zellen mit der erstgenannten Form sollen nach SEVE
RINGHAUS Eosinophile, aus den anderen dagegen Basophile entstehen. 

Undifferenzierte Drusenzellen, wie sie Abb. 56 zeigt, diirften den "Ubergangszellen" von 
E. J. KRAUS (1914) entsprechen. Die "Hauptzellen" dagegen charakterisiert dieser Autor 
als teils nackte, teils von sparlichem Cytoplasma umgebenen Kerne, versteht darunter alBo 
offensichtlich nur die auf S. 81 f. beschriebenen jungsten Stadien, die gewohnlich als 
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"Kernhaufen" bezeichnet werden. Aus ihnen entstehen nach KRAUS die "Ubergangszellen", 
"wobei sich das Protoplasma dieser vergroBert und scharf abgrenzt". Aus diesen Zellen, 
die "kleiner als reife Basophile sind und ein homogenes oder fast homogenes, scharf be
grenztes granulafreies Protoplasma besitzen", entwickeln sich nach KliAUS im weiteren 
Verlauf typische basophile Zellen (s. auch S. 109). 

1m Cytoplasma der undifferenzierten Driisenzellen konnen im Laufe ihrer 
weiteren Entwicklung nach meinen Beobachtungen sowohl IX-, {J-, y- oder ()
Granula auftreten, zuerst nur in Gestalt einiger weniger feinerKornchen, die 
sich aber bereits durch ihre besondere Farbbarkeit als solche erkennen lassen; 
Die Zelle hat damit ihren undifferenzierten Charakter aufgegeben. Schwierig 
ist die Abgrenzung gegeniiber den y-Zellen (s. auch S. lllf.). 

Die Angabe von SEVERINGHAUS (1933), daB die Mutterzellen der Eosinophilen 
und Basophilen schon vor dem Auftreten spezifischer Granula an der Gestalt 
ihres Goigiapparates unterscheidbar sind (s.o.), wiirde darauf hindeuten, daB 
die Zellen schon vor dem Sichtbarwerden spezifischer Granulationen determiniert 
sind. Dber die Faktoren, die die Differenzierung der Stammzellen zu IX-, {J-, 
y- usw. Zellen bewirken, ist zur Zeit noch nichts bekannt. 

{J{J) Die IX-Zelle (eosinophile Zelle, acidophile Zelle). 

Als IX-Zelle bezeichne ich jene Zellart des Vorderlappens, in deren Cytoplasma 
bei Anwendung der HEIDENHAINSchen Azanfarbung carminrot gefarbte Granu
lationen hervortreten. Die Zellen lassen sich dadurch ohne Schwierigkeit von 
allen anderen Zelltypen des Vorderlappens unterscheiden, was bei der vielfach 
gebrauchten Alaunhamatoxylin-Eosinfarbung durchaus nicht immer der Fall 
ist. Die IX-Zelle entspricht im allgemeinen der eosinophilen oder acidophilen 
Zelle des Schrifttums. Die Charakterisierung ist aber bei Zugrundelegung des 
Azanpraparates namentlich gegeniiber den sog. hypoeosinophilen Formen 
schader als bei Eosinfar bung. 

1m frischen Praparat stellt die typische IX-Zelle l eine scharf begrenzte, 
meist ovoide oder rundliche Zelle dar, deren Cytoplasma bis an den Zellrand mit 
kleinen Rundkornern gefiillt ist. Da die Kornchen ein vermindertes Licht
brechungsvermogen besitzen, so ist die Zelle schon im frischen ungefarbten Zu
stand durch ihr dunkleres Aussehen von andern Zellen des Driisenparenchyms 
unschwer zu unterscheiden. Daraus erklart sich auch die Tatsache, daB die 
Zellen schon lange vor dem Nachweis ihrer besonderen Farbbarkeit beobachtet 
und beschrieben wurden. 

Ais erster erwahnt HANNOVER (1844) im Vordel'lappen del' menschlichen Hypophyse 
neben isolierten Kernen verschiedenel' GroBe dunkle Zellen mit grober Kornelung, die 
zweifellos den eosinophilen entsprechen. Ebenso unterscheidet HANNOVER in del' Fi8ch- und 
Fro8chhypophyse dunkle grobgranulierte und sehr blasse, feingranulierte Zellen. 

Was das Vor kommen der IX-Zellen betrifft, so wurden sie bis jetzt in 
den Hypophysen aller Tierarten, die daraufhin untersucht wurden, nachgewiesen. 
Doch treten sie nicht bei allen gleich gut hervor. Ebenso klar und deutlich wie 
beim Menschen sind sie bei Affen, Einhufern, Fleischjressern, Wiederkauern 
und manchen Nagern, wie Z. B. Kaninchen. Bei den kleineren Nagern dagegen, 
bei vielen Vogelarten, Reptilien ist das FarbbiId, namentlich bei Anwendung 
einfacher Hamalaun-Eosinfarbung, haufig weniger kontrastreich. Gute Farb
barkeit besitzen dagegen die eosinophilen Zellen bei Amphibien und Fischen. 

1 Ais "typisch" werden jene 0(- und p-Zellen bezeichnet, deren Zelleib dicht mit Granu
lationen angefiillt ist. Sie werden von verschiedenen Autoren auch als "reife" Zellen 
benannt; es ist jedoch fraglich, ob die Anfiillung mit Granula schon den Hohepunkt del' 
Sekretbereitung darstellt. Manche Beobachtungen sprechen dafiir, daB die volle Reife, 
d. h. del' Zustand unmittelbar VOl' del' Sekretentleerung, erst im nachfolgenden, vakuoli
sierten Stadium erreicht ist. Insofern ist die neutrale Bezeichnung "typisch" vorzuziehen. 
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Die GroBe del' typischen eosinophilen Zelle ist beim Menschen betl'achtlichen 
Schwankungen unterworfen, die das Aufstellen von genauen Weden schwierig 
machen. So sprechen auch ERDHEIM und STUMME von kleinen, mittelgroBen 
und groBen Zellen. Bei eigenen Messungen an einer groBeren Zahl von typischen 
ex-Zellen fand ich fur die mittelgroBen Formen einen Durchmesser von 12: 14,u, 
fUr die groBen einen solchen von 13: 18 ,u-14 : 19,u. Nach unten finden sich 
flieBende Ubergange zu den sog. kleinen ex-Zellen (s. S. 94). LOTHRINGER hat 
fiir den Menschen als DurchschnittsmaB del' reifen Zelle 18: 5,u angegeben. 

Auch unter den einzelnen Tierarten finden sich betrachtliche GroBenunterschiede. 
TRAUTMANN gibt bei einer Reihe von Haussaugetieren als Durchschnittswert fiir die eosino· 

philen ZeBen an; Schal 12.u; Hund, Plerd, Ziege: 14.u; E.sel, 
Katze, Rind: 15.u; Schwein: 17.u. LOTHRINGER findet folgende 
Werte: Hund: 19: II fl; Plerd: 16: 8.u; Katze: 19: 8.u; Schwein: 
18: 6 fl; Kaninchen: 18: 8 fl. Kleiner sind die eosinophilen ZeBen 
bei Maus, Ratte, Meerschweinchen, Taube, um nur einige der 
gebrauchlichsten Versuchstiere zu nennen. Fiir das Meerschwein· 
chen gibt CHADWICK (1936) einen Durchschnittswert von 6: 13,u 
an, FRANCK (1935a) dagegen nur 5-6.u. 

Del' Kern del' typischen ex-Zelle ist rundlich odeI' 
leicht ovoid, seine Membran prall gespannt, ohne FaIten 
(s. Abb. 58). Seine Lage ist zumeist etwas exzentrisch. In 
seinem Innern finden sich 1-2 acidophile Kernkorperchen 
wechselnder GroBe. Ab und zu traf ioh im Kerninnern 
ein groBes Blaschen, das in seItenen Fallen den Kern bis 
auf eine schmale Zone ausfiillte und an die in Pinealzellen 
oft vorkommenden "Kernkugeln" erinnerte (s. Abb.134m). 

Bei der Ratte ist nach SEVERINGHAUS (1934) auBer einem 
acidophilen Nucleolus gewohnlich noch ein zweiter mit basophilem 
Charakter vorhanden. 

Der Chromatingehalt der Kerne wechselt. Haufig ist 
das Farbbild des Kernes einer typischen ex-Zelle bei den 
iiblichen Kernfarbungen mit Hamalaun, Gallocyanin, 

Methylgrun und dergleichen ziemlich hell. In diesem Fall erscheint das Chroma
tin im fixierten Praparat in Form feiner Staub chen und Kornchen auf einem 
ziemlich grobmaschigen Liningerust verteilt. Ein anderer Teil der ex-Zellen 
besitzt dagegen auBerordentlich dichte Kerne, die in den Praparaten durch 
ihre intensive Farbung hervortreten. Sie sind unter der Bezeichnung "dunkle 
Kerne" bekannt (s. Abb. 59a-g). Die Unterschiede sind auch bei Anwendung 
der Nuclealreaktion sichtbar. 

Abb. 58. Typische ",·Zellen 
aus dem VorderJappen; in 
der mittleren Zelletritt das 
bliiulich gefiirbte Zentro· 
plasma ("juxtanuclealer 
Fleck", "macula") sehr 
deutlich hervor. Hinger. 
Fix. Susa. Paraffin 3 /l . 

Azau. Vergr. 1; 1250. 

Das Vorkommen dunkler Kerne wurde erstmals von SCHONEMANN beschrieben. EI' 
erwahnt sie als "auffaBend kleine Kerne, rund, sehr dunkel gefaI'bt, entweder ganz gleich. 
maBig odeI' die ChI'omatinkorneI' sehr dieht gelagert". SCHONEMANN bezeiehnet es als 
moglich, daB es sich um degenerierende, zugrunde gehende Kerne handelt. Aueh TRAUT
MANN, SOYER, STENDELL, DE BEER u. a. beschreiben helle und dunkle Kerne; nach DE BEER 
sollen die eosinophilen Zellen sogar haufiger . einen dichten als einen hellen Kern haben. 
ERDHEIM und STUMME vollends berichten ' von Schwangerenhypophysen, in welchen der 
Kern der Eosinophilen durchweg klein, rund und dunkel gefarbt war. SOYER glaubt, daB 
die dunklen Kerne mit einer pulverformigen Substanz impragniert sind. Wenn diese sich 
lost, und ins Cytoplasma austritt, sollen die Kerne wieder hell werden. 

Nach meinen Erfahrungen ist die Zahl der mit dunklen Kernen versehenen 
ex-Zellen sehr wechselnd; in manchen Hypophysen fehlen sie fast ganz, in anderen 
wieder sind sie sehr reichlich vorhanden. In derartiger Menge, wie ERDHEIM 
und STUMME angeben, habe ich sie in frisch fixierten Drusen von Hingerichteten 
allerdings niemals angetroffen, wohl abel' in Sektionsmaterial. Das kann Zufall 
sein; es ist abel' auch moglich, daB bei del' Entstehung ii berreichlicher Mengen 
von dunklen Kernen KrankheitseinfluB odeI' autolytische Einwirkungen eine 
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Rolle spielen. Es ware aber ganzlich verfehlt, die dunklen Kerne in Bausch 
und Bogen als postmortale Veranderungen oder als Fixierungsartefakte ab
zutun. 1m Gegenteil, es besteht kein Zweifel, daB ein groBer Teil der dunklen 
Kerne intravital vorhandenen Zustandsveranderungen entspricht, denen irgend
eine physiologische Bedeutung zukommen muB. 

1m einzelnen sind unter den dunklen Kernen ihrer Form nach zwei Gruppen 
zu unterscheiden: kleine, kugelrunde und unregelmaBige, zerknitterte (s. 
Abb.59c, d und e-g). Die Gestalt der letzteren laBt sich einer zusammen
gekniillten Papierkugel vergleichen. Beide Kernarten zeigen gegeniiber den 
hellen, blaschenartigen Kernen eine ganz betrachtliche GroBenabnahme. So 
messen die kleinen Kugelkerne 4,2-5,4 fl, die blaschenformigen 7-8 fl. In 
kraftig gefarbten Praparaten erwecken beide einen vollig kompakten, struktur
losen pyknotischen Eindruck. Eine elektive Farbung des Chromatins laBt jedoch 
deutlich erkennen, daB es sich um keine echte Pyknose, sondern um eine eigen
artige, vielfach reversible Kondensation des Chromatins handelt. So werden 
bei Farbung mit Gallocyanin zahlreiche grobere, feine und feinste Chromatin
kornchen sichtbar, die mit der GroBenabnahme des Kernes immer dichter 
auseinanderriicken (s. Abb. 59). Die kugelrunde Form fand ich in frisch fixiertem 
Material seltener als die zerknitterte. 

Die runden, dunklen Kerne besitzen ebenso wie die hellen, blaschenformigen 
eine gut sichtbare, glatt verlaufende, gespannte Kernmembran. Das Chromatin 
ist in groberen und kleineren Teilchen im lnnern des Kernes verteilt oder an der 
lnnenflache der Kernmembran niedergeschlagen, wobei die Kornchen dicht 
beeinanderliegen. 1m Gegensatze dazu weisen die Knitterkerne eine iiberaus 
unregelmaBig verlaufende Begrenzung dureh eine kaum wahrnehmbare, feine 
Membran auf, die zahlreiche Ausbuchtungen und Einfurchungen bildet und 
mit dieht aneinanderliegenden Chromatinkornchen verschiedener GroBe besetzt 
ist. Finden sich die dunklen Kerne in groBerer Zahl, so bereitet es weder bei 
der einen noch der anderen Kernart Schwierigkeiten, geschlossene Entwieklungs
reihen yom typischen Blasehenkern zu ihnen aufzustellen. 

Ohne Zweifel geht ein Teil dieser Kugel- und Knitterkerne zugrunde. Dazu 
gehort besonders eine groBe Zahl jener dunklen Kerne, die sich in hyperchroma
tischen Zellen vorfinden (s. S. 96). Ein anderer Teil aber scheint sich 
nach der Kondensation in umgekehrter Richtung wieder zu blaschenartigen 
Kernen zu regenerieren, so daB dem eigentiimlichen Vorgang, der vermutlich 
mit einer starken Fhissigkeitsabgabe in das Cytoplasm a verbunden ist, die Be
deutung eines Verjiingungsprozesses zukommt ("Renovationskerne" BOCK). 
Die Angabe von TRAUTMANN, daB sich die dunklen Kerne immer in den starker 
eosinophilen Zellen finden, kann ich fiir die menschliehe Hypophyse ebensowenig 
bestatigen wie STENDELL. Sie sind auch in jungen wie in typischen IX-Zellen 
anzutreffen. 

Dunkle, bisweilen auch "fast ganz pyknotische Kerne" wurden (im Zwischenlappen 
der Hypophyse) auch von STENDELL gesehen. Nach seiner Annahme "handelt es sich 
jedoch sicherlich vielfach um schrumpfende Einfltisse von Reagenzien, zum Teil auch 
um pathologische Zustande", die diese Form bedingen. Auch "zerbeulte oder gequetschte 
oder zerknitterte Kerne" findet STENDELL im Zwischenlappen, sparlicher im Vorderlappen. 
STENDELL erwagt auch die Miiglichkeit, daB lichte Zonen um den kondensierten Kern 
mit dem Austritt von Kernsaft oder umgekehrt mit einer Ansammlung von Substanz zur 
Restaurierung und Neuaufblahung des Kernes" in Verbindung stehen, kommt aber zu 
keiner klaren SchluBfolgerung. 

In neuerer Zeit wurde das Auftreten von Knitterkernen von BOCK in der Hypophyse 
des Stichliugs beschrieben. Hier finden sich in sekreterftillten Zellen blaschenfiirmige helle 
Kerne, zur Zeit des Sekretmiuimums dagegen zusammengeschrumpfte, zerknitterte. BOCK 
briugt die Veranderungen mit der nuclearen Bildung und Abgabe von basophilem Prosekret 
in Verbiudung und deutet den Vorgang als einen "ErneuerungsprozeB des Kernes, tiber 
dessen eigentliches Wesen wir allerdings noch nicht die geringste Aufklarung besitzen". 
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Das Cytoplasma der typischen (X-Zelle ist durch die Granulationen zumeist 
so uberdeckt, daB man es im Bereich der Kornung nur an sehr dunnen Schnitten 
(1-3,u) zu Gesicht bekommt. Es farbt sich in solchen Praparaten schwach mit 
sauren Farbstoffen. An dickeren Sehnitten (z. B. 5,u) findet man einzig neben 
dem Kern bei gunstiger Schnittrichtung einen hellen, fast kornchenfreien rund
lichen Fleck (im Schrifttum auch als "juxtanuclealer Fleck" bezeichnet). Er 
hebt sich bei Azanfarbung durch seine blauliche Tonung sehr deutlich gegen die 
intensiv rot gefarbten (X-Granula ab (s. Abb. 58, Abb. 131). F. KRAUS (1914) 
besehrieb die Zone, ohne sie deuten zu konnen, als "korallenroten Fleck". 
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Abb.59a-1. Typische a·Zellen aus dem menschlichen Vorderlappen. a, b Helle, bliischenfiirmige Kerne; 
e, d dunkle, kugelfiirmige Kerne; e-g dunkle, zerknit-terte Kerne ("Knitterkerne"); Hinger. Fix. nach ZENKER, 
Farbung mit Gallocyanin; h im Inneren des heHen Centroplasmas tritt deutlich ein Diplosom hervor. Der Kern 
der Zelle ist nicht getroffen. Zwischen den a·Granula sind einige kleine (Lipoid-) Vakuolen sichtbar. Fix. H elly. 
Farbg. Eisenhamatoxylin; i Golgiappar~t durch Osmierung nach KOLATSCHEV dargestellt; k und Ill-lito· 
chondrien uud (im Negativbild sichtbar) Goigiapparat. }' ix. und Farbg. nach REGAUD. Vergr. bei a-g 

1: 1660; bei h, k, I 1: 1600, bei i 1: 1250. In a-g sind die a·Granula nicht mitgezeichnet. 

Sie entsprieht dem Centroplasma. In ihrem Innern laBt sieh, am besten 
mit Eisenhamatoxylin, ein Diplosoma zur Darstellung bringen (s. Abb.59h). 

Centrosomen wurden in Hypophysiszellen zum erstenmal von K. W. ZIMMERMANN (1898) 
aufgefunden. Aus der Beschreibung und der beigegebenen Abbildung geht allerdings hervor, 
daB sie ZIMMERMANN nur in basophilen und chromophoben Zellen beobachtet hat (s. auch 
S. 101). In den eosinophilen Zellen entging ihm infolge der intensiveren Farbung der 
Granulationen Centroplasma wie Centriol. Dagegen gibt BENDA (1900a) an, daB er bisweilen 
auch in den eosinophilen Zellen innerhalb eines kornchenfreien Bezirkes ein Diplosoma 
erkennen konnte. ATWELL (1933) berichtet, daB er das Centrosom im Innern des Netz
apparates, und zwar gewohnlich als Diplosom antraf. Aber auch die von ATWELL mit 
Centrosom abgebildete Zelle ist keine acidophile Zelle. 

Fur den juxtanuelealen Fleck, der auch als "macula" bekannt ist, gebrauehen 
SCHOOLY und RIDDLE (1938) die zweekmaBige Bezeichnung "metabolic center" 
("Stoffweehselzentrum"). Sie wollen damit den hier befindlichen Komplex 
von Strukturen aber nicht als ein bestimmtes Zellorgan betrachtet wissen, 
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sondern lediglich als eine Anhaufung von labilen Substanzen, die mit den Vor
gangen des Zellstoffwechsels in enger Beziehung stehen. In seinem Bereich 
liegt auch das Binnennetz, das in den typischen ot-Zellen der menschlichen 
Hypophyse die Gestalt eines rundlichen, dichten Knauels besitzen kann, der 
hinter der GroBe des Zellkernes gewohnlich zuriickbleibt (s. Abb. 59i, 59k und 
die Mikroaufnahme Abb. 60). Nicht immer liegt das Binnennetz in Gestalt eines 
kleinen runden Knauels isoliert neben dem Kern; recht oft sitzt es kappenarlig 
dem Kern auf (s. Abb. 591); 
in wieder anderen ot-Zellen hat 
sich die Golgisubstanz in ein
zelne isolierte Korner und 
Fragmente aufgelOst, die sich 
iiber eine groBere Zone des 
Cytoplasmas verteilen. Der 
Golgiapparat der ot-Zellen stellt 
also keine stabile Struktur dar, 
sondern zeigt periodische Ver
anderungen seiner Form, wie 
sie durch die Untersuchungen 
von HIRSCH, RIES und anderen 
Autoren von verschiedenen 
Driisenzellen her bekannt sind 
und auf die fUr die Driisenzellen 
des Vorderlappens auch von 
GATZ (1937 a, Basophile) und 
ZAHL (1938) hinge wiesen wurde. 
Trotz dieser Schwankungen 
trifftmanaber in den typischen 
ot-Zellen niemals jene groBe 
Form des Binnennetzes an, 
die in den basophilen Zellen, 
namentlich in den groBen For
men derselben so haufig zu be
obachten ist (vgl. dazu S. 102). 

Abb. 60. Gruppe von et-Zellen, in deren Cytoplasma die Gulgi 
substanz in Gestalt eines kleinen kugeligen Netzwerkes (G) 
siehtbar ist. Die Kerne (K) treten in der Aufnahme als helle 
ungefarbtc Scheiben hervor, wiihrend das Cytoplasma getont 
erscheint. In einzelnen Zellen findet sieh an Stelle des kuge
ligen Netzapparates eine mehr diffuse Sehwarznng. Hinger. Fix. 
naeh KOLATscHEv. Mikroallfnahme des ungefarbten Sehnittes 
unter Beniitzung des LEITzschen Monoehromators bei 500 /l/l. 

Vergr. 1 :950. 

Kleinste osmierbare Tropfchen, die in einem Teil der ot-Zellen in der Nahe 
des Golgiapparates sichtbar sind, entsprechen vermutlich den Lipochondrien, 
die RIES fiir verschiedene exokrine Driisenzellen beschrieben hat. 

Das Binnennetz wurde in Hypophysiszellen erstmals von GEMELLI (1900) 
naehgewiesen. Nach DE BEER (1926) variiert das Aussehen des Golgiapparates; 
gewohnlich stellt er eine groBe kompakte Masse von Golgikorpern dar, die dicht 
dem Kern anliegen. In anderen Zellen findet er ihn kleiner, aus kleinen 
getrennten Elementen bestehend, die mehr verstreut liegen. Zwischen dem 
Zustand des Kernes und des Golgiapparates solI keine strenge Beziehung 
bestehen, doch beobachtet DE BEER, daB der groBe kompakte Typus des 
Binnennetzes namentlich in den eosinophilen Zellen in Verbindung mit dem 
dichten Kerntypus vorkommt. Beim Hund beschreibt SATWORNITZKAJA (1926) 
den Golgiapparat der eosinophilen Zellen als kompakten Knauel dicht ver
flochtener Faden. Sehr eingehend wurde sein Verhalten von ATWELL (1929a, 
1933) untersueht (Material: Katze). Der Autor stellt fest, daB das Binnennetz 
in den eosinophilen Zellen stets kleiner und in der Anordnung kompakter ist 
als in den basophilen oder ehromophoben. Es ist hier auch gewohnlieh kleiner 
als der Kern (Durehschnitt 3,65 X 2,58j.l). Die Gestalt des Netzes, das dieht 
am Kern liegt, ist in den eosinophilen Zellen etwas mehr abgeplattet als in den 
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chromophoben. In Silberpraparaten ist das Netz oft so dicht, daB sich uber seine 
innere Struktur nichts aussagen laBt. Nach URASOV (Maus) ist das Binnennetz 
der Eosinophilen bedeutend kleiner als in entsprechenden Stadien der Basophilen. 
In Zellen mit wenigen IX-Granula hat es die Gestalt eines fast kompakten kugel
formigen Korpers; wahrend der maximalen Anspeicherung des Sekretes ist er 
schmal, netzformig, mit deutlich wahrnehmbaren Maschen versehen. Zwischen 
diesen Extremfallen gibt es Ubergangsstadien, die nach URASOV auf den Zu
sammenhang zwischen der Sekretansammlung in der Zelle und der Volumen
zunahme und Netzgestalt des Apparates hinweisen. Doch erreicht der Golgi
apparat auch in den groBten IX-Zellen nur die Dimensionen des Apparates in 
den kleinsten basophilen Elementen. 1m hochsten Sekretionsstadium solI 
der Apparat das Bestreben haben, sich zwischen Kern und Blutcapillaren zu 
legen. SEVERINGHAUS (1934) schildert das Binnennetz in den eosinophilen 
Zellen der Ratte als kleines korbartiges Netzwerk, das kappenartig einer Seite 
des Kernes anliegt. Die Lage des Golgiapparates zu angrenzenden Blutcapillaren 
fand SEVERINGHAUS sehr wechselnd, so daB er die Angabe von URASOW (1928), 
daB das Binnennetz in den eosinophilen Zellen der Mausehypophyse gegen die 
Lichtung anliegender Blutcapillaren orientiert sei, zum mindesten bei der Ratte 
nicht bestatigen konnte. Auch SATWORNITZKAJA (1926) stellt eine derartige 
Lagebeziehung im Gegensatz zu REISS in Abrede. Beim M eerschweinchen tritt 
der Golgiapparat nach KIRKMAN (1937) in den eosinophilen Zellen im allgemeinen 
in Gestalt eines Netzwerkes auf, das auf einer Seite des Kernes kappenartig 
aufsitzs. Doch sind Ausnahmen leicht zu finden. So ist namentlich in den 
kleinen Eosinophilen auch ein geschlossener blaschenartiger Typus anzutreffen. 
Bei einigen Zellen findet KIRKMAN in die osmierte Substanz des Golgiapparates 
zahlreiche feine Blaschen verschiedener GroBe eingelagert. 

Die Mitochondrien (Plastosomen) der typischen IX-Zelle sind sehr schwer 
darzustellen, da sie gewohnlich von IX-Granula, die sich meist mit den gleichen 
Farbstoffen intensiv farben, verdeckt werden. Eine differente Darstellung 
gelingt, wenn auch nicht regelmaBig, mit Hilfe der Methode von CHAMPY
KULL-NASSONOW (URASOV 1927, ATWELL 1933), ferner mit einer von SEVERING
RAUS (1932) angegebenen Modifikation dieser Methode. Auch in einzelnen 
gunstig differenzierten Regaudpraparaten fand ich sie gut sichtbar dargestellt. 
Nach all diesen Methoden treten die Mitochondrien in den IX-Zellen als rundliche 
Korner, kurze Kornerketten und gebogene kurze Stab chen hervor, die in nicht 
sehr reichlicher Zahl zwischen den IX-Granula uber den ganzen Zelleib verstreut 
liegen (s. Abb. 59k, 1). In der Nahe von Kern und Binnennetz sind sie des 
ofteren etwas reichlicher. 

Die im Schrifttum uber das Verhalten der Mitochondrien der IX-Zellen vor
liegenden Angaben sind wenig einheitlich. BAILEY (1921) beschreibt die Mito
chondrien als feine Kornchen, selten als kurze Stabchen, die uber das ganze 
Cytoplasma verteilt sind. In der von ATWELL abgebildeten IX-Zelle (Katze) 
sind die Mitochondrien als sparliche ovoide Kornchen eingezeichnet, die in 
der Nahe des Kernes und des Binnennetzes etwas zahlreicher sind als im Rand
teil der Zelle. URASOV (Maus) bildet sie als runde Korner abo SEVERINGHAUS 
(Ratte) stellt sie als relativ groBe plumpe Korner dar, die nur sparlich sind 
und haufig in das Maschenwerk des Binnennetzes eingelagert sind. Sie sollen 
sich als groBe fuchsinrote Korner von den feineren orangeroten IX-Granula 
deutlich unterscheiden. KIRKMAN (1937) endlich findet beim Meerschweinchen 
zwischen den IX-Granula eine kleine Zahl rundlicher, selten fadenformiger Mito
chondrien. 

COLLIN (1922) faBt die ()(-Granula als mitochondrale Struktur auf und unterscheidet 
zwischen eosinophilen Zellen, deren Zelleib mit auBerordentlich feinen, staubartigen 
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Mitochondrien gefiillt ist und solchen mit groBeren, kornchenartigenMitochondrien. Bei einer 
dritten Zellart, die COLLIN zwischen der letztgenannten und den Chromophoben einreiht, 
liegen die Mitochondrien weniger dicht. Nach COLLIN laBt sich in diesen Zellen beobachten, 
wie das Mitochondrium anschwillt und zu einer kleinen Kugel wird, deren Inneres hell und 
deren Mantel dunkel gefarbt erscheint. Aus ihnen werden ungefarbte Sekrettropfen, die in 
den Yakuolen des Cytoplasmas eingeschlossen liegen. In einer spateren Arbeit (1924) druckt 
sich COLLIN hinsichtlich der Identifizierung von Q(·Granulationen und Mitochondrien vor· 
sichtiger aus ("la cellule eosinophile est un element bourre de mitochondries ou moins des 
granulations presentant les reactions histologiques des mitochondries"). COLLIN vergiBt 
dabei die groBe Resistenz der typischen Q(·Granula gegen saurehaltige Fixierungsflussig· 
keiten, wie z. B. gegen Carnoy, Susa, Zenker usw., Flussigkeiten, in welchen mitochondrale 
Strukturen gar nicht oder nur sehr schlecht erhalten bleiben. Auch die auBerordentliche 
Widerstandsfahigkeit der Q(·Granula gegen postmortale Veranderungen spricht gegen eine 
Gleichsetzung von Mitochondrien und Q(·Granula. 

Die IX·Granula konnen in frisch angefertigten Zupfpraparaten in unge· 
heurer Menge in isoliertem Zustand beobachtet werden, stell en also kein durch 
die Einwirkung der Fixierungsfliissigkeit erzeugtes Kunstprodukt dar. Sie lassen 
sich durch leichten Druck auf eine Zelle in :Freiheit set zen und schwimmen dann 
frei in der Beobachtungsfliissigkeit umher. In isotonischer Ringer16sung oder 
in Serum erscheinen sie als blasse, verschieden groBe Kiigelchen, die etwas 
weniger lichtbrechend sind als Fetttropfchen. In polarisiertem Licht betrachtet, 
zeigen sie keine Doppelbrechung. Bei Einwirkung von Osmiumsaure tritt, 
wie schon FLESCH und LOTHRINGER beobachteten, Braunung ein. Durch Alkohol, 
Ather, Xylol, Benzol, Chloroform, Aceton werden sie nicht ge16st. 

Ihre Form wird durch Osmiumsaure, Formol, sowie durch chromhaltige 
Fliissigkeiten wie die Fixierungsgemische nach FLEMMING, ALTMANN, CHAMPY, 
KOPSCH, REGAUD vortrefflich fixiert; aber auch in essigsaurehaltigen Fliissig. 
keiten, wie z. B. Susa, Subtrie, Sublimat.Formol.Eisessig und dergleichen bleiben 
sie sehr gut erhalten. In BouINscher :Fliissigkeit scheinen mir die IX·Granula 
oft zu verklumpen, so daB diese Fixierungsmethode namentlich fiir den Nach. 
weis feiner IX·Granula weniger zweckmaBig ist. Zum Teil abweichend von diesen 
Erfahrungen finden BAILEY und DAVIDOFF (1925) Alkohol., Saure· und Subli. 
matgemische fUr die Fixierung der IX·Granula ungeeignet. Alkohol und Sauren 
(mit Ausnahme der Osmiumsaure) lassen die IX·Granula, die nach den genannten 
Autoren lipoidartiger Natur sind, verkleben und verhindern die Darstellung 
der feinsten Kornchen. Sie empfehlen vor allem Fixierung in REGAUDScher 
Fliissigkeit oder in Formol, in letzterem Fall mit nachfolgender mehrtagiger 
Beizung in 3 %iger Kaliumbichromat16sung. 

Die Farbbarkeit der IX·Granula ist ausgczeichnet. Seit den Untersuchungen 
von FLESCH und von DOSTOIEWSKY ist bekannt, daB sie sich durch Eosin, 
Indigo oder Chromhamatoxylin intensiv in rotem, blauem oder schwarzem 
Farbton farben lassen. Seither wurde zu ihrer Darstellung noch eine groBe 
Anzahl weiterer Farbemethoden angegeben. 

Saurefuchsin, Kongorot, Azocarmin farben die Q(·Granula leuchtend dunkelrot, Orange, 
Aurantia orangegelJ:;, Pikrinsaure hellgelb, Lichtgrun griin, Saureviolett, saures Anilinblau, 
Indigocarmin. blau. In Kernechtrot bleiben sic ungefarbt. Schon lange ist ihre aus· 
gezeichnete Farbbarkeit mit Chromo oder Eisenhamatoxylinlacken bekannt, so daB die 
Chromhamatoxylinfarbung von .J. KRAUS nichts Neues ist. RASMUSSEN (1936) empfiehlt 
ein Kupferhamatoxylin. Zahlreich sind die Farbstoffgemische, die zur Darstellung der 
Q(·Zellen (und der iibrigen Zellt.ypen) empfohlen wurden. Nur kurz sei darauf hingewiesen, 
daB die vielgebrauchte Hamalaun.Eosinfarbung fUr feinere, die Cytologie der Hypo· 
physiszellen betreffende Untersuchungen unbrauchbar ist, da bei ihr die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Zellarten nur sehr unvollstandig, vielfach auch gar nicht sichtbar 
werden. An erster Stelle ist dagegen die Azanfarbung nach HEIDENHAIN zu nennen, mit der 
sich die Q(·Zellen leuchtend carminrot farben. Das Siiurefuchsin.Anilinblau·Orangegemisch 
nach MALLORY farbt sie gelb, Methylblau·Eosin nach MANN rot. BAILEY und DAVIDOFF, 
~.owie Buoy (1932) empfehlen fiir die Q(·Granula als beste Fiirbemethode BAILEYS Neutral· 
Athylviolett·Orange G. CLEV,ELAND und WOLFE (1932) verwenden nach starker Chromierung 
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eine Farbung mit Hamatoxylin-EoEin-Orange G und Anilinblau, wobei sich die IX-Granula 
gelb farben. Auch bei Anwendung der von BERBLINGER und BURGDORF (1935) angegebene 
Methode werden sie gelb gefarU. Fiir die Feststellung geringerer Granulamengen ist die 
gelbe Farbe ungiinstig und dem Rotwert unterlegen_ 1m iibrigen sei auf die Zusammen
stellung der Methoden bei BENOIT (1935) und auf S. 79f. verwiesen. 

Urn Einzelheiten zu erkennen, ist es notig, die Untersuchungen an Bohr diinnen, intensiv 
gefarbten Schnitten (1-3,u) vorzunehmen. Schon an 5,u dicken Schnitten ist hei der ge

Abb. 61. Anschni tt einer 
at-Zelle. Die GroBenun
terschiede der einzelnen 
at-Granula sind hier be
sonders ausgesprochen. 
Mensch. Fix. Reily. Pa
raffin. 1 p. Eisenhilma
toxyIin. Vergr. 1:2350. 

r!ngen GroBe und Dichtenlagerung der Strukturen die gegemeitige 
Uberdeckung so stark, daB Feinheiten nicht me4r erkennbar sind. 

An 2-3 ft dicken, elektiv gefarbten Praparaten laBt 
sich unschwer feststeIlen, daB die GroBe der ex-Granula in 
den verschiedenen eosinophilen ZeIlen selbst ein und des
selben Schnittes groBen Schwankungen unterworfen ist. 
Von ZeIlen mit feinsten staubformigen Kornchen bis zu 
ZeIlen mit relativ groben Kugeln finden sich aIle denk
baren "Obergange. Die Unterschiede sind auch bei dicht 
nebeneinanderliegenden Zellen wie in Abb. 58 wahrzu 

nehmen, sind also nicht etwa durch ungleiche Wirkung der Fixierungs£liissig
keit bedingt. Aber auch in der einzelnen Zelle selbst konnen die Granula, 
entgegen den Angaben, die sich in der Literatur finden (z . B. bei BENDA 1900), 
von recht verschiedener GroBe sein. Die Unterschiede treten auch in Abb. 59h 

Abb. 62. Grnppe von at-Zellen. Die Unterschiedein der GroBe derat-Granula sowohlinncrhalb ein und derselben 
Zelle, wie unter den einzelnen at-Zellen treten deutIich hervor. Hypophyse eines 29Hlhrigen Mannes. Fix. 

REGAUD. Paraffin. 21" EisenhilmatoxyIin. Vergr. 1: 1220. 

und noch deutlicher in dem in Abb. 61 bei sehr starker VergroBerung 
wiedergegebenen Anschnitt einer eosinophilen Zelle deutlich hervor (s. auch die 
Mikroaufnahme Abb. 62). Die Variationsbreite in der GroBe der Kornchen 
innerhalb ein- und derselben Zelle ist wechselnd. Es gibt Zellen, in welchen die 
GroBenunterschiede starker und solche, in welchen sie schwacher hervortreten. 

Die ex-Granula zeigen iiberwiegend Kugelform, gelegentlich laBt sich beob
achten, daB sich das Innere eines Kornes, dessen GroBe einen gewissen Durch
messer iiberschreitet, aufhellt, bis schlieBlich an Stelle eines Vollkornes ein 
kleines, mit dunkelgefarbter Schale und ungefarbtem Inhalt versehenes Blaschen 
vorliegt_ Die dUnkle Farbung der Rinde mit acidophilen Farbstoffen beugt einer 
Verwechslung mit Fettvakuolen vor. 
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Die einzelnen Korner liegen, wie sehon GEMELLI beobaehtete, frei isoliert im 
Cytoplasma. Hierfiir sprieht aueh ihre leiehte Isolierbarkeit im frisehen Zupfpra
parat. Bei den allerkleinsten Granula hat man dagegen Mters den Eindruek, als 
seien sie dureh feine, nur sehwach gefarbte Fadchen miteinander verbunden, doch 
liegen diese Wahrnehmungen an der Grenze der Auflosung des Mikroskopes. 

CREUTZFELD (1908) besehreibt Untersehiede in der Anordnung der cx-Granula: "Wahrend 
im allgemeinen die Granula gleiehmaBig im Zelleib verteilt zu sein seheinen, sieht man bei 
den dem Lumen (einer Alveole) zunaehstliegenden ein allmahliehes Zuriiekweichen der 
Granulierung yom Kern an die Peripherie, so daB der Kern in blasser Substanz liegt, oder 
es treten auch diffuse Lucken in der Granulierung auf, denen dann eine mehr oder minder 
starke marginale Granulavermehrung entsprieht." In meinen Praparaten konnte ieh der
artige Veranderungen in der Lage der cx-Granula nieht feststellen und vermute, daB die von 
CREUTZFELDT beobaehtete kornchenfreie Zone dem Centroplasma (s. S. 88) entsprieht. 
Nach FRANCK (1935a) sind die cx-Granula beim Meerschweinchen in dem einer Sinuscapillare 
anliegenden Zellabschnitt staubformig, am entgegengesetzten Pol dagegen grober und 
weniger zahlreich. Beim Menschen laBt sich ein solcher Unterschied nicht erkennen. 

DaB die Tierart EinfluB auf die DurchschnittsgroBe der a-Granula hat, 
wird schon von GEMELLI (1907) erwahnt. Beim Menschen, Hund, Katze, Pferd 
sind sie, urn nur einige Beispiele zu nennen, verhaltnismaBig groB, beim Meer-
8chweinchen, Mau8, Taube sehr fein, so daB sie hier bei weniger sorgfaltiger 
Beobachtung oft eine diffuse Farbung des Cytoplasmas vortauschen. 

Naeh neueren Versuehen bediirfen die a-Zellen zur Ausbildung ihrer Granula 
des Schilddriisenhormons. Thyreoidektomie fiihrt zu einer Degranulation der 
a-Zellen, nach Implantation von Schilddriisengewebe treten die Granula wieder auf. 
Die Feststellung ist von groBem Interesse, da sie einen die Differenzierung und spe
zifisehe Tatigkeit der a-Zellen leitenden Faktor isoliert erkennen laBt. Folge
riehtig miiBte es moglich sein, entgranulierte Kulturen von Vorderlappengewebe 
durch thyroxinhaltige Nahrsubstanz zur Ausarbeitung von a-Granula zu bringen. 

Die Lipoidtropfchen der a-Zellen sind infolge ihrer Feinheit nur bei 
spezifischer Fettfarbung sichtbar. 1m Paraffinsehnitt treten wie in Abb.59h 
nur die groBeren als Vakuolen hervor. Weiteres s. S. 17:Hf. und Abb. 133-135. 

Die Erscheinungsformen der a-Zelle. Schon ein fliichtiger Blick auf ein gut 
fixiertes und gefarbtes Azanpraparat zeigt iiberzeugend, daB nur ein Teil der rot 
gefiirbten a-Zellen dem eben beschriebenen Typus del' reifen Zelle gleicht. So
wohl in ZellgroBe wie Zellform, im Chromatingehalt des Kernes wie im Ver
halten del' Granulationen lassen sich erhebliche Untersehiede feststellen. 

Die Formunterschiede innerhalb der "chromophilen" Zellen werden schon 
von LOTHRINGER hervorgehoben. "Abgeplattete, unter Umstanden je nach ihrer 
Lage spindelformig erseheinende Zellen auf del' einen, kubische und kugelformige 
Zellen auf der anderen Seite bilden die Extreme; zackige, halbmondfOrmige 
Formen finden sich je nach der Abhangigkeit vom Drucke benachbarter Zellen." 
SCHONEMANN weist auf Unterschiede im Verhalten der Kerne hin. Er beobachtet 
vereinzelt "besonders groBe blaschenformige Kerne vom doppelten Durchmesser 
der andern. Die Chromatinkorner in weiten Distanzen, der ganze Kern wie 
aufgeblaht, und im Gegensatze hierzu an den gleichen Objekten auffallend 
kleine Kerne, rund, sehr dunkel gefarbt, entweder ganz gleichmaBig oder die 
Chromatinkorner wenigstens sehr dicht gelagert". TRAUTMANN (1909) trennt 
zwischen stark und schwach eosinophilen Zellen. In neuerer Zeit befaBte sich 
COLLIN (1924) eingehend mit den verschiedenen Erscheinungsformen. Er 
unterscheidet neben del' typischen Form noch die kleine eosinophile Zelle, die 
hypereosinophile und endlich die hypoeosinophile Zelle. Der Zelleib del' erst
genannten Art ist kleiner als bei del' typischen Zelle; die iiuBerst feinen Granula
tionen sind nach COLLIN oft unsichtbar, derart, daB das Cytoplasma als hcmogen 
erseheint. Bei der zweiten Art ist das Cytoplasma sehr stark eosinophil. Die 
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Granulationen fehlen oder haben die gleiche Lichtbrechung wie der Untergrund, 
der Kern ist pyknotisch, einfach oder geteilt. Bei der dritten Art beschreibt 
COLLIN das Cytoplasma als fast ungefarbt, von Vakuolen durchsetzt, die durch 
schmale Strange getrennt werden, in welchen noch eosinophile Granula verstreut 
sind. Der Kern ist arm an Chromatin. 

Jeder Unterteilung der IX-Zellen in verschiedene Gruppen haftet natiirlich 
der Nachteil der Schematisierung an, zumal die einzelnen Typen nichts Starres 
darstellen, sondern durch zahlreiche Zwischenformen miteinander verbunden 
sind. Doch ist es die einzige Moglichkeit, um von den in der menschlichen 
Hypophyse vorkommenden Formen ein klares Bild zu geben. 

1. Die kleine IX - Zelle. Bei sorgfaltigem Suchen wird man in jeder 
menschlichen Hypophyse kleine, rundliche, scharf begrenzte Zellen auffinden, 

Abb. 63. Kleine IX-Zellen 
mit zahlreichen IX-Gra
nula . Hinger. Fix. Susa. 

Paraffin 5 p,. Azan. 
Vergr. 1:1250. 

die sich von typischen IX -Zellen vor allem durch ihre 
wesentlich geringere GroBe unterscheiden (s. Abb. 63) . 
Die untere Grenze des Durchmessers liegt in der Hypo
physe der Erwachsenen etwa bei 7-8 fl. 1m embryonalen 
Organ kommen noch kleinere Formen vor. Bei der Fest
stellung des kleinen Zelltypus ist natiirlich durch Unter
suchung aufeinanderfolgender Schnitte auszuschlieBen, daB 
es sich nur um Anschnitte nicht vollgetroffener reifer 
Zellen handelt. 1m einzelnen Schnitt ist eine Tauschung 
durch die exzentrische Lage des Kernes reifer Zellen an 
und fUr sich leicht moglich. Das Cytoplasma der kleinen 

Eosinophilen beschrankt sich auf eine schmale Zone, erscheint aber dank 
der eingelagerten Granula als intensiv mit sauren Farbstoffen gefarbt. Bei 
einfacher Eosinfarbung erweckt es oft einen homogenen Eindruck, an Azan
oder Eisenhamatoxylinpraparaten laBt sich indessen die Anwesenheit feiner 

Granula gut erkennen. 
Der Kern liegt auch 
in den kleinen Zellen 
haufig schon etwas ex
zentrisch. In seinem 
Aussehen gleicht er 
weitgehend dem der 
typischen Zelle, ist aber 
meist kleiner und etwas 
chromatinreicher. Fast 
immer trifft man die 
kleinen Eosinophilen in 
Gruppen zu zwei oder 
mehreren Zellen an. 

Die herdweise An
einanderlagerung klei

Abb. 64. Gruppe von zahlreichen kleinen und griiBeren IX-Zollen aus dem nerer und groBerer For-
Vorderlappen. Hinger. Susa. Paraffin 7 p,. Azan. Vergr. 1:530. men, wie sie in Abb. 64 

zu sehen ist, weist deut
lich darauf hin, daB die kleinen Eosinophilen als Vermehrungsform der eosino
philen Zellen aufzufassen sind. Aus ihnen wachsen unter Zunahme des Zell
leibes und Vermehrung der Granulationen die typischen groBen Formen heran. 
AuBer Abb. 64 zeigt auch die Abb. 65 eine Reihe von Zwischenformen, doch 
kommt hier die Besonderheit hinzu, daB die Gruppe von verschieden weit 
entwickelten IX-Zellen in den riesigen Cytoplasmaleib einer blau granulierten 
Zelle eingebettet zu sein scheint. 
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Wahrend die oben beschriebenen und in Abb. 63 wiedergegebenen kleinen 
~-Zellen, die von Anfang an dicht mit Granula beladen sind, zweifellos durch 
amitotische Teilung unmittelbar 
aus einer vollentwickelten, typi
schen ~-Zelle entstehen, liWt sich 
bei einer zweiten Gruppe von 
kleinen ~-Zellen ein anderer Ent
wicklungsgang verfolgen. Sie lei
ten sich zuriick auf undifferen
zierte Driisenzellen (Stammzellen), 
in deren Cytoplasm a zuerst nur 
einige wenige verstreut liegende 
feine ~-Granula sichtbar werden 
(s. Abb. 66a und b). Zu ihnen 
gesellen sich allmahlich weitere 
Kornchen (s. Abb. 66b, obere 
Zelle, Abb. 66c), wobei mit zu
nehmender Beladung die Gra
nula freie Zone des Centroplas

Abb. 65. Gruppe von ct-Zellen verschicdcner GroBe, di e i n 
das Cytoplasma einer sehr grol.len basophilen Zelle ein
gebettet erscheinen. Dcr Kern der basophilen Zelle (in 
der Mitte oben) zeigt degenerative Veranderungen. Hinger. 

Susa. Paraffin 10 ". Azan. Vergr. 1: 1100. 

mas immer deutlicher hervortritt (s. Abb. 66d). In dieser Weise erfolgt auch 
beim Erwachsenen noch ein steter Nachschub an ~-Zellen durch allmahliche 
Differenzierung undifferenzierter Driisenzellen. 

' .. ,: @, , . , . , 
, . 
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Abb.66 a-d. Auftreten von ct-Granula im Cytoplasma von undiffcrenzierten Driisenzellcn. Differenzi erung 
zu typischen ct-Zellen. Hinger. Fix. nach STIEVE. Paraffin 51'. Kresazan. Vergr. 1:1250. 

Der Typus der kleinen eosinophilen Zelle wurde, wie erwahnt, auch von 
COLLIN beobachtet und beschrieben. Er faBt sie als verjiingte, aus chromophoben 
Zellen entstandene Formen auf, aus 
welchen durch "Vermehrung der Mito
chondrien", wie COLLIN irrtiimlich die 
~-Granula bezeichnet, wieder reife granu
lierte Zellen entstehen. FRANCK (1935b) 
laBt die kleinen ~-Zellen, wie sie Abb. 63 
zeigt, beim M eerschweinchen nicht durch 
Amitose entstehen, sondern aus typi
schen Eosinophilen durch Verkleine
rung des Zelleibes und Homogenisierung 
der Granulationen hervorgehen. 

2. Das eosinophile Plasmodium. 
Sehr haufig laBt sich beobachten, daB 

" 

. ,' ... · . 
'~.'~"-.. . . . , . . , · . . · .. 

II 

Abb. 67 a und b. Eosinophil e Plasmodien aus dem 
Vorderlappen. Bei dem in Abb. 67b wieder
gegebenen Plasmodium sind im Schnitt 5 K erne 
von unterschiedlicher GrOlle getroffen. Hinger. 
Fix. Helly. Paraffin 71'. Azan. Vergr. 1 : 1250. 

kleine ~-Zellen durch Zerfall von eosinophilen Plasmodien entstehen, 
die sich ihrerseits wieder auf reife oder teilweise entgranulierte eosinophile 
Zellen zUrUckleiten lassen. Der Vorgang beginnt damit, daB der Kern einer 
groBen reifen Eosinophilen durch amitotische Teilung in 2, 4 und mehr Teilkerne 
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zerfallt, ohne daB es zu einer Teilung des Zelleibes kommt. So zeigt Abb. 67 a 
ein mit 3 Kernen und Cytozentrum versehenes Plasmodium - ein weiterer 
Kern liegt im nachfolgenden Schnitt -, das ohne Zweifel durch Amitose aus 

Abb. 68. GroJ3es vielkerniges eosinophiles Plas· 
modium. Hinger. Fix. Susa. Paraffin 7 ". Azan. 

Vergr. 1: 1250. 

einer typischen IX-Zelle entstanden ist. 
Die Kerne sind anfanglich zumeist klei
ner als in einer kleinen IX-Zelle, wachsen 
aber dann heran, wobei sie sich unter 
wiederholter Amitose iiber die sich 
ebenfalls vergroBernde Cytoplasma
masse verteilen. Auf diese Weise konnen 
umfangreiche, mit zahlreichen gleich
artigen, dicht beisammenliegenden Ker
nen versehene Plasmodien entstehen, 
deren Cytoplasma mit feinsten IX-Granu
lationen iibersat ist (s. Abb. 68). Sie 
zerfallen schlieBlich unter Auftreten 
feiner Zellgrenzen in isoliert liegende 
kleinere oder groBere IX-Zellen, die 
wiederum zu typischen reifen IX-Zellen 
heranwachsen (s. Abb. 64). 

3. Die hyperchromatische IX-Zelle (dunkle IX-Zelle, hypereosino
phile Zelle). Neben den oben geschilderten reifen IX-Zellen, die normaler
weise in der Uberzahl sind, finden sich auch solche, deren Zelleib sich durch 
eine besonders intensive Farbung auszeichnet. Diese letztgenannten sollen als 
"hyperchromatische oder dunkle IX-Zellen" zusammengefaBt werden. 

Abb.69. Zwei ()(-Zellen im Beginn der lim
bildung ZIl hyperehromatisellen ()(-Zellen. Die 
Kerne sind noell hell, die ()(-Granllia zum 
Teil verklumpt. Hinger. Fix. Susa. Paraffin. 

7 I'. Azan. Vergr. 1: 1250. 

Die erhohte Farbbarkeit der Zellen, 
die auch von TRAUTMANN (1909, "dunkle 
eosinophile Zellen"), COLLIN (1924, "cellule 
hypereosinophile, trouble"), URAsovund zahl
reich en anderen Untersuchern hervorgehoben 
wird, beruht ZUlli Teil auf einer Vergroberung 
der Granula, zum Teil auf einer gesteigerten 
Farbstoffaufnahme durch Granula wie Cyto
plasma. Auch die dichtere Lagerung der 
Granulationen, die moglicherweise mit einer 
Eindickung des Cytoplasmas verkniipft ist und 
schlieBlich zu einer Einschmelzung des gesam
ten cytoplasmatischenlnhalts zu einer kolloid
artigen Substanz fiihrt, diirfte beimZustande
kommen des Farbeeffekts eine Rolle spielen. 

Gleichzeitig machen sich bei diesen 
Zellen auch Veranderungen am Kern 

bemerkbar. Sie beginnen damit, daB sich der Durchmesser des Kernes ver
ringert; die Chromatinkornchen werden grober, starker farbbar. Weiterhin 
verliert der Kern seinen rundlichen, prallen UmriB, die Kernmembran wird 
runzelig, faltig und zackig. An Stelle des hellen Kernblaschens der typischen 
IX-Zelle findet sich ein dunkel gefiirbter, hyperchromatischer, kompakt aus
sehender Kern (s. Abb. 70). 

Die Gestalt der hyperchromatischen IX-Zellen ist sehr wechselnd. 
Wahrend bei den typischen Zellen die rundliche, ovoide oder kubische Form 
vorherrscht, zeichnen sich die dunklen Zellen durch ihre auBerordentliche Viel
gestaltigkeit aus. Von der einfachen langgestreckten, zylindrischen bis zur 
zusammengepreBten vielzackigen, von der rundlichen bis zur sternartigen Zell-
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form finden sich aile Zwischenstufen. 
Die Abb.69-73 fiihren diese Viel
heit von Zellformen klar vor Augen. 
Abb.70 zeigt langsgestreckte, aber 
noch verhiiltnismaBig gleichmaBig 
begrenzte hyperchromatische Ct.-Zel
len mit dunklem, chromatinreichem 
Kern. In Abb.69 sind zwei Zellen 
wiedergegeben, deren Zelleib einen 
gekriimmten, zackigen UmriB dar- 1l """'f2::'A11 __ ----;"~-:;-'--~ 

bietet. 1m iibrigen stehen sie erst 
am Anfang der Veranderung; in 
beiden ist noch der blaulich gefarbte 
juxtanucleale Fleck zu erkennen, 
in der einen Zelle noch dicht neben 
dem Kern, in der anderen betracht- "'-r;""~I'Ii'~--"'-l 
lich verlagert. Die Kerne bieten in 
diesen Zellen noch das gleiche Bild 
wie in den typischen reifen Zellen. 
Die Granulationen dagegen sind 
intensiv gefarbt und stellenweise 
sehr dicht gelagert, so daB sie an 
einzelnen Stellen den Eindruck einer 
Verschmelzung erwecken. 

Abb. 70. Gruppe von hyperchromatisclten cc-Zellen mit 
dunklen, pyknotiselten Kernen (H). Der Zelieib ist noeh 
ziemlieh rcgelmiWig zylindriselt geformt. Die hyper
ehromatischen Zellen unterseheiden sieh in dieser wie in 
den Abb. 71-73 dureh die dunklere Tonung des Zelleibes 
deutlieh von den ltellerenZelien der Umgebung. H,Kem
reste. Die Abb. 70-73 sind auf orthoehromatisehe Platte 
nnter Vorsehalten cines Gelbfilters aufgenommen, urn 
eine zn dunkle, detaillose Wiedergabe der hyperehro
matisehen cc-Zellen zu vermeiden. Hinger. Fix. Helly. 

Paraffin. 71'. Azan. Vergr. 1: 760. 

Aus diesen Zellen entwickeln sich 
dann vielgestaltige Formen, wie sie 
in den Mikroaufnahmen Abb. 71 und 
72 mehrfach zu sehen sind. Die 
Kerne sind nunmehr verklumpt, ihr 
UmriB oft unregelmaBig, gezackt. 
Man kann wohl mit Sicherheit an
nehmen, daB die Gestalt dieser 
Zellen unter dem EinfluB einer II, -:-r.~~," 
Druckwirkung benachbarter Zellen 
zustande kommt. Vermutlich be
darf es aber auch einer gewissen 
Zustandsanderung im Innern del,' 
Zelle - man konnte z. B. an eine 
Herabsetzung des Zellturgors durch 
Abgabe fliissiger Sekretstoffe den
ken - um die pralle, abgerundete 
Form der typischen Zelle in die 
polymorphe der eben beschriebenen 
hyperchromatischen Zellen iiberzu
fiihren. 

In vollig abweichender Weise 
deutet SOYER (1912) die polymorphe 
Gestalt dieser Zellen als Zeichen 
einer amoboiden Bewegungsfahig
keit, die SOYER iibrigens auch allen 
anderen Parenchymzellen zuerkennt; 
er charakterisiert sie wiederholt als 
"mobiles" oder "proteiformes". Die 

Handbueh der mikroskop. Anatomie VI/3. 

11 

Abb. 71. Polymorphe, ltyperchromatisehe cc-Zellen mit 
verklnmpten Kernen. R Renovationskerne. ErkH,rung 
der iibrigen Hinweislinien im Text. Technik und 

VergroBerung wie Abb. 70. 

7 
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langgestreckten, dunkel gefarbten Zellen, wie sie in Abb. 73, HI oder Abb. 72, 
H2 zu sehen sind, bezeichnet SOYER als "cell ule de couloir" ("Verbindungs
zelle"). Er findet sie hiiufig in die Zellreihe eines Pseudoalveolus eingefiigt. 
Die Zellen haben nach SOYER die Aufgabe, unter allmahlicher Degeneration 

einen Verbindungsweg zwischen der 
Kolloid gefiillten Hohle des Alveolus 
und dem an dessen Oberflache ge
legenen Bindegewebe und GefaBnetz 
herzustellen. Auch in Abb. 72 ver
lauft die Zelle zwischen dem kolloid
haltigen Binnenraum und der Ober
flache eines Pseudoalveolus. Der 
Deuturig SOYERS, die iibrigens erst
mals schon von THoM (1901) ausge-

11, sprochen wurde, vermag ich mich 
aber nicht anzuschlieBen, da ich 
niemals beobachten konnte, daB auf 
diese Weise ein sekretabfiihrendes 
Kanalchen entsteht. Je weiter viel
mehr die" Ver bindungszelle" degene-

Abb. 72. Langgestrecktc, hyperchromatische a-Zelleu 
(H" H,). Bei H, einige bis auf die Kernreste eingc
schmolzene, hyperchromatische a-Zellen. Technik und 

riert, desto mehr nahern sich die 
benach barten Zellen, bis sie sich nach 
Resorption oder AusstoBung des Zell-Vergr6Berung wie Abb. 70. 
restes beriihren (s. auch S. 169). 

Der Verlauf der degenerativen Veranderungen, denen die hyperchromatischen 
cx.-Zellen allmahlich anheimfallen, laBt sich durch einen Vergleich der Zellen 
HI (AQb. 73), H2 und H3 (Abb. 72) und H4 (Abb. 71) sehr gut schrittweise ver

folgen. SchlieBlich finden sich 
nur noch kleine, zackige, zu
sammengeschmolzene Reste von 
Zellen (s. Abb. 72, H 5 , Abb.71 , 
H6, Abb. 70, H7), die dem vol
ligen Untergang geweiht sind. 
In Azanpraparaten zeigt das 

- ll, Cytoplasma dieser Spatstadien 
haufig einen violettroten Ton 
(s.Abb.74). Ebensowie derZell
leib schrumpft auch der Kern 
der hyperchromatischen cx.-Zel
len immer mehr zu unregel
maBigen scholligen, zackigen 

Abb. 73. Hyperchromatischc a-Zelle (H,), die von der Oberflache 
des Pseudofollikels bis zum kolloidhaltigen Binnenraum reicht 
("cellule de couloir" SOYER) Technik und Vergr. wie Abb. 70. 

oder tropfenformigen Gebilden 
zusammen, die allmahlich der 
Auflosung verfallen. SchlieBlich 
findet sich nur noch ein mehr oder 

weniger strukturloser, intensivfarbbarer, kolloidartiger Uberrest vor, der entweder 
an Ort und Stelle intercellular liegenbleibt, urn langsam resorbiert zu werden 
oder in die Spalten des interstitiellen Bindegewebes ausgestoBen wird. In Abb. 73 
sind neben der mit Hl bezeichneten Zelle einige Reste dieser Art sichtbar. 

Die Einschmelzung der eosinophilen Zellen wurde verschiedentlich auch mit 
der Entstehung des Kolloids der Pseudofollikel in Verbindung gebracht. Wie 
spater noch gezeigt wird, liegt der Bildung der Pseudofollikel jedoch ein anderer 
Vorgang zugrunde (s. S. 160ff.). 
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N ach allem scheint mir festzustehen, daB ein Teil der cz-Zellen 
liber das Stadium der hyperchromatischen Zelle in der geschil
derten Weise unter allmahlicher Einschmelzung zugrunde geht. 

Andererseits darf man aber nicht so weit gehen und jede hyperchromatische, 
mit einem dunklenKern versehene cz-Zelle als dem Untergang geweiht betrachten. 
Manche Beobachtungen mach en es vielmehr wahrscheinlich, daB sich hyper
chromatische Zellen, bei denen 
die Erscheinungen noch nicht 
zu weit fortgeschritten sind, 
der hyperchromatischen Sub
stanz entledigen und unter 
"Renovation" ihres Kernes (s. 
S. 87) zu typischen cz-Zellen 
zurlickbilden k6nnen. 

4. Die hypochromati
sche cz-Zelle (helle cz-Zelle, 
hypoeosinophile Zelle). 
Neben den dicht mit Granula 

Abb.74. Zugrunde gehende, der Einschmelzung anheimfallende 
hyperchromatische <x-Zellen. Hinger. Fix. Susa. Paraffin. 5 p. 

Kresazan. Vergr. 1:1250. 

beladenen typischen cz-Zellen trifft man stets auch einzelne, deren Granula un
verkennbar sparlicher geworden sind, so daB diese jetzt ohne Schwierigkeit als 
isolierte K6rnchen hervortreten. Zumeist handelt es sich um groBe cytoplasma
reiche Zellen mit blaschenfOrmigem Kern, dessen Chromatingehalt sichtlich ver
mindert ist. Einzelne dieser hypochromatischen cz-Zellen findet man in Abb. 80 
zwischen f)-Zellen, in Abb. 131 zwischen y-Zellen eingeschaltet vor. Die Zah1 der 
cz-Granula nimmt in diesen Zeilen unter zunehmender Vakuolisierung des Zelleibes 
immer weiter ab, bis schlieBlich nur noch einige wenige in den Wabenwanden 
gelegene K6rnchen AufschluB liber den ursprlinglichen Charakter der Zelle geben. 
Das Endstadium der Reihe ist eine entgranulierte, vakuolisierte Zelle. 

Die Zellform entspricht wohl einem Teil der schwach eosinophilen Zellen von TROM 

oder schwach acidophilen Zellen von TRAUTMANN. Doch ist zu beriicksichtigen, daB bei 
einfacher Eosinfarbung schr leicht Verwechslungen mit y-Zellen, wie auch mit hypo
chromatischen tJ-Zellen unterlaufen konnen. Weiterhin ist sie der hypoeosinophilen 
Zelle von COLLIN gleichzusetzen. 

yy) Die f)-Zelle (cyanophile Zelle, basophile Zelle). 

Als f)-Zelle bezeichne ich nur jene Zellen des Hypophysenvorderlappens, 
deren Granula sich in Resorcinfuchsin oder Kresofuchsin je nach der voraus
gehenden Fixierung intensiv blauviolett bis braun- oder rotviolett far ben. Die 
f)-Zelle entspricht im groBen ganzen der cyanophilen Zelle SCHONEMANNS, die 
dieser als erster in seinen mit BOHMERschen Alaunhamatoxylin und Eosin ge
farbten Schnitten als violett gefarbte Zellen entdeckte. Die Gruppe der f)-Zellen 
umfaBt aber nicht aile jener granulaarmen Zellen, die im Schrifttum unter der 
Bezeichnung "blasse Basophile", "helle Basophile" oder "hypocyanophile Zellen" 
bekannt sind. Die Granula dieser Zellen farben sich zwar bei Azanfarbung 
ahnlich blau wie die der typischen, granulareichen f)-Zellen; farbt man jedoch 
mit Kresofuchsin, so bleibt ein Teil dieser Zellen ungefarbt oder nimmt erst 
bei sehr lang dauernder Farbung einen blaBgrauen Farbton an, der sich deutlich 
von dem intensiv violetten der f)-Granula unterscheidet. Nur jene "hellen 
Basophilen", deren Granula sich intensiv mit Kresofuchsin farben, werden im 
nachfolgenden den f)-Zellen zugerechnet. 

Die Form der f)-Zellen ist sehr wechselnd. Neben rundlichen und ovoiden 
Formen finden sich haufig auch Zellen mit eckigen oder gelappten Umrissen 
(s. Abb. 75), namentlich dann, wenn das Organ sehr bald nach dem Tode fixiert 

7* 
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werden konnte. Je Hinger die Zeit ist, die zwischen Tod und Fixierung verstreicht, 
desto mehr scheint es zu einer Abrundung der Zellen zu kommen. Die Ursache 
hierfiir diirfte in einer Lockerung des Zellverbandes zu suchen sein, die ihrerseits 
wieder durch postmortale Veranderungen namentlich der undifferenzierten 
Zellen und der y-Zellen bedingt ist. 

Die Angaben von DE BEER (1926), daB die cyanophilen Zellen, rundlicher 
seien als die eosinophil en, trifft zum mindesten bei der menschlichen Hypophyse 

Abb. 75. Gruppe von /i-Zellen in der Prahypophyse eines 25jahrigen. 
Zwischen den dunklen /i-Zellen sind zahlreichc undifferenziertc Zellen 
und y-Zellen sichtbar. Hinger. Fix. Susa. Paraffin 7 1'. Kresazan. 

Vergr. 1: 340. 

nicht zu. 1m iibrigen 
wird die Zellform auch 
bei den /1-Zellen weit
gehend durch die gegen
seitige Druckwirkung be
nachbarter Zellen beein
fluBt. Die Begrenzung 
der Zellen ist in gut 
fixierten Praparaten zu
meist sehr deutlich zu 
erkennen. 

Die GroBe der /1-Zel
len schwankt innerhalb 
weiter Grenzen. Von 
kleinen etwa 8 X 9 fl 
messenden Zellen, deren 
Kern wie in Abb. 82 nur 
von einem schmalen Cyto
plasmasaum umgeben ist, 
bis zu den in Abb. 79, 
80 und 81 wiedergegebe-

mit Durchmessern von 20 X 25 
Zwischenstufen. 1m allgemeinen 
als kleine. 

nen umfangreichenZellen 
oder 19 X 26 f1 und mehr finden sich aIle 
sind mittelgroBe und groBe Zellen haufiger 

1m Schrifttum sind die Angaben iiber die GroBe der basophilen Zellen recht 
widersprechend. So findet GEMELLI (1907) die basophilen Zellen groBer als 
die eosinophilen. Auch nach ERDHEIM und STUMME ist "die GroBe der Baso
philen eine weit bedeutendere". Das gleiche stelIt TRAUTMANN (1909) fUr ver
schiedene Saugetierhypophysen und SEVERINGHAUS (1933) fUr die Ratte fest. 
Auch CHADWICK (1936) gibt fiir die Basophilen des Meerschweinchens ein hoheres 
DurchschnittsmaB an als fiir die Eosinophilen (18: 17 fl). Nach CREUTZFELDT 
(1908) und DE BEER dagegen sind die Basophilen meist etwas kleiner. Die Un
stimmigkeit in diesen Angaben erklart sich zum Teil wohl daraus, daB eine Reihe 
von Autoren die groBen "hypocyanophilen Zellen" noch den basophilen Zellen 
zuzahlen, wahrend andere diese Zellen zu den "Chromophoben" rechnen. 

Der Kern der typischen /1-Zelle liegt fast ausnahmslos exzentrisch im Zelleib. 
In der heranwachsendenund in der typischenZelle isterrundlich oder ovoid, blas
chenformig, seine Kernmembran prall gespannt. In seinem Innern zeigt er das 
Strukturbild des sog. Ruhekernes: das Chromatin ist im fixierten Zustand in 
Kornchen, Kugeln und Schollen, die haufig etwas grober und zahlreicher sind 
als bei den cx-Zellen iiber das Innere verteilt. AuBerdem finden sich ein bis zwei 
acidophile Nukleolen; bisweilen kann die Zahl der Nukleolen auch groBer sein. 

Wenn CREUTZFELDT angibt, daB die Kerne der Basophilen nicht den Chromatin
reichtum der Eosinophilen erreichen und auch ERDHEIM und STUMME den Kern 
der Basophilen als groBer und lichter bezeichnen, so ist bci diesen Angaben 
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zu beriicksichtigen, daB dabei gewohnlich auch noch die "blassen Basophilen" 
mit eingeschlossen sind und daB die Autoren dem Vergleich offensichtlich die 
hyperchromatische Kernform der Eosinophilen zugrunde legen, die aber, wie 
auf S. 86f. naher ausgefiihrt wurde, nur einem Teil der Eosinophilen zukommt. 
1m iibrigen finden sich auch bei den p-Zellen zweierlei Kerntypen: der eben be
schriebene, relativ helle, blaschenfOrmige und ein dunkler, mehr oder weniger 
kondensierter. Zwischen beiden bestehen Ubergangsformen. 

Das Cytoplasma der p-Zelle ist haufig weniger stark mit Kornchen be
laden als das der typischen IX-Zellen und tritt daher deutlicher hervor. Es farbt sich 
bei der Panchrom-Methode hellviolett. In gut fixierten Praparaten erscheint 
es teils fein geflockt, teils fein wabig, wobei die mit einer sich nur schwach 
farbenden Substanz durchtrankten Maschenraume gegen die Zelloberflache 
zu hiiufig groBer werden (s. Abb. 53, 73 und 76b). Diese feinwabige Struktur 
des Cytoplasmas ist nicht zu verwech-
seln mit den Lipoidvakuolen, die sehr 
deutlich hervortreten und scharf aus
gestanztenLochern gleichen (s. Abb. 79). 
Sie sind in den p-Zellen groBer als in 
den IX-Zellen; beim Erwachsenen wird 
man namentlich im hoheren Alter bei
nahe in jeder typischen p-Zelle einige 
dieser Lipoidvakuolen antreffen (s. 
S. 176). 1m Alter ist dem Lipoid noch 
ein braunlich-gelblicher Farbstoff bei
gemengt, der in Paraffinschnitten ge
legentlich als gelblich gefarbter Rest
korper zuriickbleibt. 

., 

b 

Abb. 76a und b. a Junge, noch nicht vollbeladene 
iJ-Zelle. Links neben dem Kern scheint, von einigen 
iJ-Granula iiberlagert, das bHiulich getiinte Centro
plasma durch. Hinger. Fix. Sublimat-Formal-Eiscssig. 
Paraffin 51'. Kresazan. Vergr.1:1250. b GroBeiJ-Zellc 
mit zwei stiibchenfOrmigen Diplosomen. Hinger. Fix. 
Busa. Paraffin 51'. Eisenhiimataxylin. Vergr.1: 1600. 

Neben dem Kern trifft man bei giinstiger Schnittrichtung eine verdichtete, 
au Berst fein granulierte Zone an, die besonders bei granulaarmeren Zellen 
deutlich hervortritt, wahrend sie bei vollbeladenen durch die fJ-Granula oft 
verdeckt ist. Sie entspricht dem Centroplasma. Bei Kresazanfarbung nimmt 
das Centroplasma einen hellblaulichen Ton an und unterscheidet sich dadurch 
von dem mehr rotlichviolett gefarbten iibrigen Cytoplasma (vgl. Abb. 76a). 
In der Mitte des Centroplasmas liegt, namentlich in Eisenhamatoxylinpraparaten 
gut sichtbar, ein Diplosoma, meist in Gestalt zweier schlanker Stab chen (siehe 
Abb.76b). Sie stehen gewohnlich in V-formiger Winkelstellung; manchmal 
liegen sie auch spitzwinklig gekreuzt. 

Die Stabchenform der Diplosomen der "basophilen" Zellen wurde zuerst von BENDA 
(1900 a) beschrieben. BENDA hebt dabei hervor, daB die Diplosomen in den andern Hypo
physenzellen nicht Stabchen, sondernK6rnchenform besitzen. Zu beriicksichtigen ist hierbei, 
daB sich BENDAS Angabe auch auf die sog. hellen basophilen Zellen bezieht. 

In Silberpraparaten (BIELSCHOWSKy·Stiickimpragnierung) fand ich das Centroplasma 
gelcgentlich dicht angefiillt mit feinsten schwarz impragnierten K6rnchen, wahrend der 
iibrige Zelleib mehr oder weniger frei da von war. Der Befund erinnert an die Beo bachtung von 
SEVERINGHAUS (1934), daB sich in der Rattenhypophyse das vom Binnennetz umschlossene 
Cytoplasma basophiler Zellen bei Farbung mit Saurefuchsin-Methylviolett.Methylgriin 
dunkler und mehr violett farbt, im Gegensatz zur blaBblauen Farbung des iibrigen Cyto
plasmas. Die violette Farbung ist dadurch bedingt, daB in das blau gefarbte Centroplasma 
feinste fuchsinrote Granula eingelagert sind. 

Das Binnennetz der p-Zelle besteht zumeist aus einem etwas flach ge
driickten Netz locker verlaufender Faden, das den dichteren kleineren Knauel 
der IX-Zelle gewohnlich an GroBe iibertrifft und, getrennt yom Kern, frei im 
Cytoplasma liegt. Mit dem Wachstum der Zelle nimmt auch der Goigiapparat an 
Umfang zu. In den groBen p-Zellen bildet die Golgisubstanz hiiufig einen sehr 
umfangreichen abgeplatteten Knauel anastomosierender Faden (s. Abb. 77b, c 
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und Abb. 78), der auf der dem Kern zugekehrten Seitegewohnlich schalen
formig eingebuchtet ist. Der Netzapparat der p-Zellen stellt jedoch nichts 
Starres dar; denn neben p-Zellen mit gut ausgebildetem Knauel trifft man 
auch solche, in denen das Netz in groBere oder kleinere Teilstucke aufge16st ist. 

1m Schrifttum liegt eine Reihe von Angaben uber das Binnennetz der baso
philen Zellen vor, die sich aber durchgehends auf tierisches Zellmaterial grunden. 

,: 

h 

Abb. 77 a--c. GroBe ,B-Zellen aus dem menschlichen Vorderiappen. 
a Die Mitochondrien sind als feine Kornchen sichtbar. Der Netz
apparat ist im Negativbild erkennbar. Fix. und Farbung nach 
REGAUD. Vergr. 1 : 1600. b und c Die Golgisubstanz ist in Gestalt 
eines groBen weitmaschigen Netzes zur Darstellung gebracht. Die 
,B-Granula sind nur blaB gefiirbt. Hinger. Fix. nach KOLATSCHEV. 

Sie beziehen sich meist auf 
das Binnennetz der sog. 
hellen, groBen basophilen 
Zellen, deren ZugehOrigkeit 
zur Gruppe der p-Zellen 
nicht in allen Fallen fest
steht. All dies muB bei den 
nachfolgenden Ausfiihrun
gen berucksichtigt werden. 

Die ersten Beobachtun
gen uber das Binnennetz der 
basophilen Zellen wurden 
an stark chromierten Pra
paraten gewonnen, in weI-Vergr. 1: 1600. 
chen an der Grenze des 

Centroplasmas "basophiler Zellen" helle Gange hervortraten, die dem Negativ
bild des Goigiapparates entsprechen. Es wurde von NUKARIYA (1925), SCHENCK 
(1927) und LEHMANN (1928) in tierischen Kastratenhypophysen als "heller Ring" 
beschrieben und abgebildet, wobei diese "Ringbildung" mit den durch die 

Abb. 78. ,B-Zelleu, in deren Cytopiasma die Golgi
substanz in Gestalt eines graBen Netzes sichtbar ist. 
Hinger. Fix. nach KOLATSCHEV. Mikroaufnahme des 
ungefiirbten Schnittes unter Beniitzung des LEITzschen 

Monochromators bei 680 i"i". Vergr. 1: 950. 

Kastration hervorgerufenen Ver
anderungen in Zusammenhang ge
bracht wurde; zu Unrecht, wie man 
jetzt weiB, da das Binnennetz sich in 
ahnlich entwickelter Weise auch bei 
normalen Basophilen beobachten 
liiBt (s. Z. B. Abb. 77a). 

Auch REESE und Mc QUEEN
WILLIAMS stellen den Goigiapparat 
in Wort und Bild so dar, als ob er in 
den Basophilen der normalen Ratte 
nur selten vorkame, nach Kastra
tion aber immer auftrete. SEVERING
HAUS bezeichnet diese Darstellung 
mit Recht als unzutreffend, da 
das Binnennetz auch bei normalen 

Tieren stets gut ausgebildet ist. Nach URASOV (1927, Maus) ist der Goigiapparat 
selbst in den kleinen basophilen Zellen stets umfangreicher und groBmaschiger 
als in den Eosinophilen. Wahrend der V olumzunahme der Zelle vergroBert sich 
auch der Apparat. Ganz ahnlich beschreibt ATWELL (1929, 1933) den Golgi
apparat in den basophilen Zellen der Katze; auch hier ist er lockerer und groBer 
wie in den Eosinophilen (durchschnittlich 5,48 fl X 3,87 fl, gegen 3,68 fl X 2,58 fl)· 
Bei den kleineren Basophilen der Ratte schildert SEVERINGHAUS (1932, 1933) 
das Binnennetz als hohle Kugel mit 1-2 Einstiilpungen. Mit dem Wachstum 
der Zelle vergroBert sich auch der Goigiapparat, wobei sich seine Wandung 
in ein System anastomosierender Strange auflost, die ihr das Aussehen einer 
gefensterten Membran verleihen. Das Binnennetz liegt in den Basophilen 
immer getrennt yom Kern. Beim M eerschweinchen bildet das Binnennetz in 
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den granulareichen Basophilen gewohnlich ein umfangreiches Netzwerk von 
verastelten, anastomosierenden ungleich dicken Faden, das zumeist in Schalen
form neben dem Kern liegt (KIRKMAN). Wie in anderen Zellen zeigt auch der 
Goigiapparat der Basophilen Veranderungen an GroBe und Form, die mit dem 
Sekretionszyklus der Zelle Rand in Rand gehen. Sie wurden fiir die Basophilen 
der Ratte von GATZ (1937 a) beschrieben. 

Beim Frosch konnte ZAHL (1938) abweichend von den Beobachtungen am 
Siiugetier den namentlich von SEVERINGHAUS betonten Dimorphismus des 
Goigiapparates nicht auffinden. Rier verhalt sich der Goigiapparat in den granu
lierten Eosinophilen ebenso wie in den granulierten Basophilen. Dagegen traf 
ZAHL qualitative und quantitative Unterschiede zwischen der Gruppe der 
granulierten Zellen einerseits und der granulafreien andererseits. Auch jahres
zeitliche Veranderungen konnte er am Goigimaterial feststellen. 

Mitochondrien sind in den typischen, granulagefiillten ,B-Zellen in Gestalt 
von feinen Kornchen vorhanden (s. Abb. 77 a). Sie finden sich in der den Kern 
umgebenden Cytoplasmazone und um den Goigiapparat gewohnlich etwas reich
licher, sind aber auch zwischen den ,B-Granula iiber den iibrigen Teil der Zelle 
verstreut. In den groBen, granulaarmen Zellformen sind die Mitochondrien 
reichlicher vorhanden; sie treten hier auch in Gestalt kurzer Faden auf. In 
stark vakuolisierten Zellen liegen sie reihenweise zusammengedrangt in den 
yom Kern zur Zelloberflache ziehenden Cytoplasmastrangen. 

In iibereinstimmender Weise wird das Verhalten der Mitochondrien von 
SATWORNITZKAJA in den Basophilen des Hundes beschrieben. In den Basophilen 
der Ratte schildert sie SEVERINGHAUS als leuchtend fuchsinrote Kornchen, 
deren GroBe von winzigen Staubchen bis zu Kugeln yom Anfang eines Kern
korperchens schwankt. Eine aktive Beteiligung der Mitochondrien an der Aus
arbeitung von Zellsekreten stellt SEVERINGHAUS im Gegensatz zu URASOV (1927) 
in Abrede. Nach diesem ist bei der Maus "das Chondriom der basophilen 
Zellen netzartig und aus Chondriokonten zusammengesetzt. Mit dem Reran
wachsen der Zelle vergroBert sich das Chondriom, welches nun ein dichtes 
Flechtwerk bildet und fast den ganzen Zellkorper einnimmt. Beim Auftreten 
der Vakuolen zerfallt ein Teil des Chondrioms in Korner und umgibt die 
Vakuolen allseitig. In den spateren Sekretionsstadien nimmt die Zahl der 
Chondriosomen wieder ab." In den stark granulierten Basophilen des Meer
schweinchens findet KIRKMAN die Mitochondrien in Gestalt einiger kleiner Korn
chen iiber das Cytoplasma verteilt. Zum Teil sind sie leicht angeschwollen. In 
den hellen Basophilen sind sie etwas zahlreicher. 

Das charakteristische Kennzeichen der ,B-Zellen sind in erster Linie ihre 
Granulationen. Die ,B-Granula (im Schrifttum gewohnlich als cyanophile 
oder basophile Granula bezeichnet) unterscheiden sich in ihrer Farbreaktion 
wie auch in ihrem sonstigen Verhalten deutlich von den Granulationen der 
IX-Zellen. Die verschiedene Farbreaktion der IX- und ,B-Granula ist keine durch 
mikrotechnische Vorbehandlung bedingte Zufalligkeit; ebensowenig konnen die 
beiden Granulaarten als verschiedene Reifestadien ein und desselben Substrates 
betrachtet werden. Eine sukzessive Veranderung der Farbbarkeit in dem Aus
maE wie es fUr die reifenden Sekretkornchen mancher exokriner Driisenzellen 
bekannt ist, tritt bei den Granulationen der Rypophysenzellen nicht ein. Die 
IX- und ,B-Granula sind somit als zwei voneinander verschiedene 
spczifische Produkte der zugehorigen Zellarten zu werten. 

Bei der Darstellung der ,B-Granula spielt ihre Farbbarkeit mit Alaun
hamatoxylin namentlich in Untersuchungen von Klinikern und Pathologen noch 
immer eine groBe Rolle, obwohl sich die Granula damit nur ziemlich verwaschen 
violett farben, die Methode also fUr eine scharfe Rervorhebung der ,B-Granula 
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nur wenig geeignet ist. Zum groBen Teil erklaren sich schon allein aus der 
Anwendung dieser unzweckmaBigen Methode die groBen Unstimmigkeiten, die 
iiber Auftreten und Menge der basophilen Zellen bestehen. 

Die beste elektive Farbung der fJ-Granula gelingt, wie ERDHEIM 
und STUMME als erste fanden, mit Kresofuchsin oder Resorcinfuchsin. In der
artigen Praparaten sind auBer dem elastischen Fasergewebe (und einem Teil 
des Kolloids) nur die fJ-Granula dunkelblau bis schwarz gefarbt. Von Wichtig
keit ist dabei die vorhergehende Fixierung. Es gibt nach meinen Erfahrllngen 
Fixierungsfliissigkeiten, nach deren Anwendung die fJ-Granula trotz ausgezeich
neter Erhaltung mit Resorcinfuchsin nicht oder nur sehr schlecht farbbar sind 
(z. B. ZENKERsche Fliissigkeit), wahrend sie sich nach anderen, wie Subtrie, 
Susa, Sublimat-Formol-Eisessig, Formol-Alkohol, Formol ausgezeichnet far ben. 
Die von Soos und CZISEK (1932) angegebene Methode kombiniert die Resorcin
fuchsinfarbung mit dem MAy-GRUNWALD- und ROMANOWSKy-GIEMsA-Gemisch. 
Auch die Methode von BERBLINGER und BURGDORF (1935), sowie die von mir 
angegebene Kresazanfarbung (s. S. 79f.) verwenden die Elektivitat des Kreso
fuchsins bzw. Resorcinfuchsins zur Darstellung der fJ-Zellen (s. auch Nachtrag). 

Sehr klar und deutlich farben sich die fJ-Granula auch bei Anwendung der 
Azan- oder Mallorymethode mit Anilinblau, besonders nach Fixierung in Susa, 
Subtrie, Sublimat-Formol-Eisessig, Formol, weniger leuchtend nach HELLY 
oder ZENKER. Dabei kommen im Blau der gefarbten Granula Abstufungen von 
Lichtblau bis Dunkelblau und Violett zur Geltung, Unterschiede, die zum Teil 
auch in Abb. 80 sichtbar sind. Analoge Beispiele fiir die eigentiimlich violette 
Farbung der Granula einiger Zellen geben auch die Abb. 204 und 207 (S. 314f.). 
Die Beobachtung, daB diese Tonabstufungen unter gleichen Fixierungs- und 
Farbebedingungen konstant auftreten, spricht dafiir, daB sie eine Bedeutung 
haben und nicht zufalliger Natur sind. Moglicherweise hangen sie mit dem 
Reifezustand der Granula zusammen. 

So vortrefflich die Azanmethode auch ist, so steht sie, wie schon auf S. 78 
erwahnt wurde, doch der Kresazanfarbung an Spezifitat nach, da durch das 
Anilinblau neben den fJ-Granula auch jene der c'l-Zellen gefarbt werden, so daB 
am Azanpraparat eine sichere Trennung beider Typen nicht moglich ist. Die 
Zahl der "basophilen" Zellen ist also im Mallory- oder Azanpraparat unter 
Umstanden groBer als bei Kresofuchsinfarbung (vgl. auch S.119, Absatz 3). 

Nur kurz sei erwahnt, daB die p·Granula in Eisenhamatoxylinpraparaten nur ver· 
schwommen grau gefarbt sind, da sie sich im Gegensatze zu den cx-Granula bei der Diffe· 
renzierung viel rascher entfarben. Der Zelleib nimmt dabei einen triiben, grauen Farbton 
an. Bei Anwendung der KRAusschen Kolloidfarbung tingieren sie sich rotlich; bei Farbung 
mit Methylblau-Eosin nach MANN treten sie intensiv blau gefarbt hervor. 

Bemerkenswert ist die elektive Farbbarkeit der fJ-Zellen der menschlichen 
Hypophyse mit dem auch zur Schleimfarbung gebrauchlichen Mucicarmin. 
Es handelt sich aber dabei, im Gegensatz zu anderen Farbungen, wie z. B. 
mit Anilinblau oder Methylblau, um keine reine Granulafarbung: bei Unter
suchungen mit starken Systemen laBt sich vielmehr erkennen, daB sich auBer 
den fJ-Kornchen auch das Cytoplasma, in das die Granula eingebettet sind, 
in ziemlich intensivem carminrotem Ton anfarbt. Dadurch treten die zahl
losen mit ungefarbtem Inhalt versehenen feinen Vakuolen, von denen das 
Cytoplasma namentlich gegen die Zelloberflache zu durchsetzt ist, deutlich 
hervor. Von Interesse ist, daB die starke Farbbarkeit der fJ-Zellen mit Muci
carmin, wie sie beim Menschen hervortritt, in ahnlicher Weise bis jetzt nur in 
der Schweinehypophyse beobachtet wurde, wahrend sie bei anderen Tierarten 
schwankend, ja haufig iiberhaupt nicht nachweisbar ist. 

Zur Methodik der Farbung sei bemerkt, daB man an die Mucicarminfarbung zweck_ 
maBig eine Nachfarbung der Kerne mit Hamalaun oder polychromem Methylenblau 
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anschlieBt. Die Methode gibt namentlich nach Fixierung in sublimathaltigen Fliissigkeiten 
wie Susa, Subtrie, Sublimat-Formol-Eisessig, sehr klare schOne Bilder. Weniger giinstig 
ist die Fixierung in Formol, wonach die Farbung zwar ebenfalls positiv, aber flau und 
wenig kontrastreich ausfallt. 

Mucicarmin wurde zur Farbung von Hypophysiszellen zum erstenmal von COMTE (1898) 
beniitzt. Kurz darauf teilte auch NEUMAYER (1900) mit, daB sich die "chromophilen" 
Zellen der menschlichen Hypophyse mit Mucicarmin und Muchiimatin spezifisch farben. 
NEUMAYER machte dabei zwischen eosinophilen und basophilen Zellen keinen Unterschied. 
Erst TRAUTMANN (1909) stellte fest, daB in der Sckweinehypophyse durch Mucicarmin 
n ur die basophilen Zellen gefarbt werden. 

Es war naheliegend, den positiven Ausfall der Mucicarminfarbung im Sinne 
einer Schleimreaktion zu deuten; so schreibt NEUMAYER der sich in den Vorder
lappenzellen farbenden Substanz wie auch dem Kolloid, welch beide er als das 
Sekret der Hypophyse betrachtet, mucinartigen Charakter zu. Auch v. S068 
(1934) faI3t basophile Granula wie Kolloid als "Schleimstoffe" auf und wertet 
sie als Produkt der erhalten gebliebenen "phylogenetischen Funktion der baso
philen Zellen". Das identische farberische Verhalten von Kolloid und basophilen 
Granula weise darauf hin, daI3 sie beide Folgen des gleichen Prozesses, namlich 
der Schleimproduktion, sind. 

Dieser von NEUMAYER und v. S068 vertretenen Auffassung gegeniiber ist 
festzustellen, daB der positive Ausfall der Mucicarminfarbung allein noch kein 
Beweis fiir die mucinartige Beschaffenheit der sich farbenden Substanz ist. 
Priift man das Verhalten der p-Granula gegeniiber den sog. Schleimfarben 
Thionin, Toluidinblau oder Safranin an Gefrierschnitten von frischem Formol
material, so laI3t sich vielmehr feststellen, daI3 keine einzige p-Zelle die typische 
Metachromasie des Mucins zeigt. Die Charakterisierung der p- Granula 
als mucinartige Substanz ist demnach, so lange dafiir keine anderen 
Beweisgriinde beigebracht werden konnen, als der Ausfall der Mucicarmin
farbung, unhaltbar. 

Ebenso unrichtig ist es, das Kolloid des Vorderlappens aus den Granulationen 
der basophilen Zellen hervorgehen zu lassen, wie es auI3er von den oben genannten 
Autoren auch von BLAIR BELL und anderen geschieht. Denn es laBt sich leicht 
feststellen, daB das in den Zellstrangen, Pseudofollikeln und Cysten des Vorder
lappens abgelagerte Kolloid im Gegensatz zu den p-Granula in Mucicarmin 
ungefarbt bleibt, oder hochstens einen ganz blassen graurotlichen Farbton 
annimmt. Dber die Mucinreaktion des Kolloids der Zwischenzone s. S.354£. 

FUr gewohnlich werden die p-Granula als basophil bezeichnet; man ging 
bei Einfiihrung dieser Benennung wohl von der Beobachtung aus, daB sich 
die p-Granula ahnlich wie das "basophile" Chromatin mit Alaunhamatoxylin 
farben. Nach BENDA (1927, 1932) wird die Bezeichnung jedoch zu Unrecht 
gebraucht, da sich das Alaunhamatoxylin fUr die Farbung der "basophilen" 
Granula fast durch keine der t'ypischen basischen Anilinfarben ersetzen laBt. 
Auch die Tatsache, daI3 sich die" "basophilen" Granula bei der Malloryfarbung 
mit dem saueren Anilinblau des Gemisches farben, spricht nach BENDA mit 
groI3er Entschiedenheit dagegen, daI3 die verschiedene Farbbarkeit del' Hypo
physengranula auf chemischen Mfinitaten beruht. 

Zur Klarung der Frage prufte BIEDERMANN (1927) die einzelnen Zellformen auf ihr 
farberisches Verhalten gegeniiber den verschiedensten Farbstoffen basischen und sauren 
Charakters, wobei vor aHem die von BENDA angezweifelte Basophilie der sog. basophilen 
ZeHen Berucksichtigung fand. BIEDERMANN gebrauchte als basische Farbstoffe Methylen
blau, Anilinblau, Gentianaviolett, Methylgriin, Vesuvin, Pyronin, Fuchsin; als saure Farb
stoffe Saurefuchsin, Eosin, Pikrinsaure, Erythrosin, Orange G, Aurantia, Saurecarmin, 
Lichtgriin, Saureviolett, saures Anilinblau. Bei all diesen Farbeversuchen bekam BIEDER
MANN bei den verschiedensten Kombinationen einwandfrei eine Farbung der "basophilen" 
Zellen mit den basischen, der "acidophilen" mit densauren Farbstoffen. Wurde aber eine 
Losung von basischem Anilinblau, die die basophilen Granula farbte, mit Eisessig ange
siiuert, so lieBen nun die "acidophilen" Zellen "in ihrem Protoplasma das angesauerte 
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Anilinblau erkennen", wahrend eine mit Ammoniak versetzte Saurefuchsin1osung, die vor· 
her die "acidophiIen" Zellen farbte, nun von den "basophilen" Zellen aufgenommen wurde. 
BIEDERMANN erachtet es in diesem FaIle fUr erwiesen, daB die "basophilen" ZeIlen den 
Farbstoff in alkalischer Lasung bevorzugen. Er halt daher die Bezeichnung "basophil" 
fiir zutreffend. 

DaB der Saure· bzw. AlkaIigehalt der Farbliisung von wesentIichem EinfluB auf die 
Farbeergebnisse sem kann, wurde, was BIEDERMANN nicht beriicksichtigt, schon von BETRE 
(1905) gezeigt. In den letzten Jahren wurde, in Fortsctzung der BETHEschen Versuche, 
namentlich von PISCHINGER und von ZEIGER, der Nachweis erbracht, daB die Farbung in 
enger Beziehung zur elektrischen Ladung der Gewebe steht. Dementsprechend konnte man 
bei den Hypophysiszellen statt von acidophil und basophil auch von negativ oder positiv 

.'-;> 

Abb.79. Gruppe van typischen iJ-Zelien aus dem Varder
lappen. Der Zelleib ist dicht beladen mit iJ-Granula, die 
wechselnde GroBe aufweisen. Hinger. Fix. SUblimat
Farmal-Eisessig nach STIEVE. Paraffin 5 1-'. Kresazan. 

Vergr. 1:1250. 

geladen sprechen, wobei jedoch auch 
diese Bezeichnungen nicht absolut ge· 
nommen werden diirfen, da es von der 
einwirkenden H·Ionen -Konzentration 
abhangt, wie die Granula bei gegebenen 
Bedingungen auftreten. 

Die GroBe und Gestalt der 
j3-GranuladermenschlichenHypo
physe ist wechselnd. Sie schwankt 
zwischen feinsten Staubchen, un· 
regelmiiBig kantigen Kornchen und 
relativ groben rundlichen Kornern 
(s. Abb. 76a und 79). Man trifft 
auch Zellen, deren j3.Granula einen 
aufgequollenen Eindruck erwecken 
(siehe die in Abb. 79 mit * bezeich
nete Zelle). Die GroBenschwan· 
kungen der Granula innerhalb ein 
und derselben Zelle sind oft starker 
als bei den IX-Zellen. Daneben sind 
aber aueh Unterschiede zwischen 

den j3-Granula der einzelnen Zellen zu beobachten; neben Zellen mit groben 
fJ-Granula finden sieh 80lche mit sehr feinen eben erkennbaren, staubartigen. 
Charakteristiseh und bemerkenswert ist, daB die fJ-Granula nieht erst von einer 
gewissen GroBe an das Resorcinfuchsin annehmen, sondern sich als feinste Ki)rn. 
chen wie als grobe Kugeln mit dem Farbstoff farben (s. Abb. 76 und Abb. 79). 
Es sind lediglich Schwankungen in der Nuance des Farbtones festzustellen, 
insofern die groBen Formen mehr rotlich violett werden (s. auch Abb. 79). 
Die Beobaehtung, daB die fJ-Granula in dieht nebeneinander liegenden Zellen 
ein und desselben Praparates versehiedenes Aussehen zeigen k6nnen, spricht 
dagegen, daB diese Untersehiede in der Gestalt lediglich durch unterschiedliehe 
Wirkungen verschiedener Fixierungsfliissigkeiten bedingt sind, wie es z. B. fUr 
die NlssLschen Schollen der Ganglienzellen bekannt ist. Damit soIl aber ein 
gewisser EinfluB der Fixierungsfltissigkeit auf das Gesam t bild der Granula 
nicht geleugnet werden. 80 habe ich den Eindruck, daB der Gesamtcharakter 
der fJ-Granula naeh Formolfixierung mehr rundlich, nach Susa oder 8ubtrie 
mehr sehollig ist. Naeh 806s hat auch die Farbemethode EinfluB auf die GroBe 
der basophilen Granula. Er findet sie am feinsten bei Hamatoxylinfarbung, 
grober bei Farbung mit Resoreinfuchsin, am grobsten nach Gentianaviolett
tingierung und folgert daraus, daB es sich bei der Darstellung der fJ-Granula 
urn Adsorptionserseheinungen handelt. 

Mit dem geschilderten wechselnden Verhalten der fJ-Granula hiingt es wohl 
zusammen, daB die im Sehrifttum tiber ihre Gestalt und GroBe vorliegenden 
Angaben sehr schwanken. So bezeichnen ERDHEIM und STUMME die Granula 
der Basophilen als grob, wiihrend BAILEY und DAVIDOFF (1925), sowie Buoy 
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sie fur feiner und weniger abgegrenzt erkHiren als die IX-Granula. Buoy schreibt 
ihnen auch die Neigung zu, homogene Massen zu bilden. CREUTZFELDT dagegen 
hebt die starken Schwankungen im Aussehen hervor ; nach ihm kann das Cyto
plasma der Basophilen fein granuliert sein oder Granula von unregelmaBigem 
oder flockigem Charakter besitzen. 

Recht betrachtlich konnen, wie auch ein Blick auf Abb. 80 zeigt, die Unter
schiede in der Menge der im Zelleib yorhandenen ,B-Granula sein. Neben 
Zellen, deren Cytoplasm a 
dieht mit Granula be
laden ist, finden sich aIle 
Abstufungen bis zu Zel
len mit nur sparliehen, 
zwischen feinen Vakuo
len verteilten Kornchen. 
Auch III Abb. 53 ist 
eine dieser granulaarmen 
,B-Zellen wiedergegeben. 
Dabei ist oft zu beob
achten, daB der zentrale, 
dem Kern anliegende 
Teil des Zelleibes haufig 
starker mit Granula be
schiekt ist als die peri
phere Randzone. Oft ist 
auch gerade die der Ober
flache des Zellstranges 
zugekehrteRandzone ent
granuliert und von fei
nen Vakuolen durchsetzt, 
wahrend der nach Innen 
gelegene Zellabschnitt 
noch dicht granuliert ist 
(s.Abb.80und1l5). Diese 
Mengenunterschiede im 
Kornchengehalt bestehen 

b 

Abb.80. Gruppe von {i·ZeUen aus dem Vorderlappen eines 25janrigen. 
Neben typischen, reichlich granulierten {i·ZeUen finden sich einzelne 
dunkel gefarbte, hyperchromatische /i·Zellen (a), femer graBe vakuoll
sierte (b) und blasse hypochromatische {i-Zellen (c). Zwischen den 
/i-Zellen sind anch einzelne hypochromatische > o<-Zellen (d) sichtbar, 
in deren Cytoplasma einige blaugefarbte Kolloidtropfchen liegen. 
K Konoid; Sc Sinuscapillare. Das mit Azan gefarbte Praparat wurde 
nach der Z eichnnng zur Identifiziernng der blangefarbten Zenen mit 
{i-Zenen mit Kresofuchsin umgefarbt. Hinger. Fix. Susa. Paraffin. 71'. 

Vergr. 1: 620. 

nicht nur zwischen den ,B-Zellen ein und derselben Hypophyse, sie treten 
aueh bei einem Vergleich des Gesamtbildes mehrerer Hypophysen hervor, so 
daB die ,B-Zellen in der einen starker, in der anderen schwacher mit Granula 
beladen erscheinen. Uber die Beziehungen dieses Verhaltens der Granula zur 
sekretorischen Tatigkeit der Zelle s. S. 154£. 1m Vergleich zu den IX-Zellen laBt 
sich sagen, daB die ,B-Granula auch in den reifen Zellen gewohnlich nicht so 
dicht angehauft sind wie es bei den IX-Granula der Fall ist. 

Gelegentlich ist zu beobachten, daB einzelne ,B-Granula stark aufquellen 
und dann eine etwas dunkler gefarbte Randzone mit hellerem Binnenraum 
zeigen (s. Abb.79, in der mit * bezeichneten Zelle). 

Typische, sich mit Kresofuchsin farbende ,B-Zellen fand ich bei Maus, 
Ratte, Meerschweinchen, Kaninchen, Fledermaus, Katze, Hund, Pferd, Kalb, Rind, 
Schwein; sie sind aber nicht bei allen Tierarten in gleicher Menge vorhanden. 
So sind sie beim Meerschweinchen ziemlich sparlich; merkwiirdigerweise nimmt 
hier, ebenso wie bei der Maus und beim Schwein, auch ein TeiJ der Zellen des 
Zwischenlappens, ziemlich stark Kresofuchsin an. Die DurchschnittsgroBe der 
,B-Granula ist bei den genannten Tierarten recht verschieden. Besonders £ein sind 
sie bei der Katze. Ziemlich grob, zum Teil flockig sind sie beim Meerschweincken. 
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Beim Kaninchen sind sie grober als bei der Katze, aber etwas feiner als 
beim Hund. TRAUTMANN schildert die Granula der Basophilen bei Plerd, Hund, 
Ziege, Schwein als ziemlich grob, unregelmaBig verteilt, ungleich groB. "Mitunter 
findet man wirkliche Brocken." Beim Schal und namentlich beim Lamm werden 
sie nach TRAUTMANN nur blaB gefarbt. Bei der Ratte beschreibt SEVE~INGHAUS 
(1933) starke Unterschiede im Aussehen der basophilen Granula, die von fein
kornigster bis zu grober, unregelmaBiger, flockiger Beschaffenheit aIle Zwischen
stufen darbieten konnen. Die Angabe von S06s, daB sich die Granula der baso
philen Zellen beim Stier und Ochsen mit Resorcinfuchsin nicht farben, kann ich 
nicht bestatigen. Mit Resorcinfuchsin far b bare Granula fand S06s beim M enschen, 
Schwein, Plerd, Fuchs, Hund, Reh, Hirsch, Katze, Truthahn. Bei Huhn, Ente, 
Gans, Taube sind sie nach S06s mit Resorcinfuchsin nicht darstellbar; aber 
auch bei Anwendung der Malloryfarbung werden bei diesen Tieren nur auBerst 
sparliche Granula mit Anilinblau gefarbt, dagegen ist das Cytoplasma nach dem 
genannten Autor in zahlreichen granulafreien Zellen blau gefarbt. RODRIGUEZ 
(1937) stellte kresofuchsin-farbbare granulierte Zellen bei Rind, Plerd, Schal, 
Hund, Macacus und Kaninchen fest. Beim Meerschweinchen und Ratte vermiBte 
er dagegen basophil granulierte Zellen; es fanden sich nur einige diffus gefarbte 
Basophile. Beim Kalb fehIten auch diese. 1m Gegensatze dazu finde ich auch 
bei den drei letztgenannten Tierarten typische p-Zellen vor. 

Ab und zu trifft man im Cytoplasma von p-Zellen - meist handeIt es sich 
urn groBe Formen mit verminderter Granulation - groBere oder kleinere, un
regelmaBig geformte Schollen, die sich mit Azan intensiv rot farben. Die Ge
bilde wurden schon von BENDA (1900) beobachtet und von ihm als "Brocken" 
bezeichnet. Die Herkunft dieser Schollen ist unklar; manchmal hat es den 
Anschein, als ob sie durch Kernzerfall entstunden. Sicher unzutreffend ist 

Abb.81.Mehrkernige 
Ii-Zelle. N eben dem 
einen der beiden, 
noch dicht aneinan
der Iiegenden Toch
terkernen eine Lipo
idvakuole. Technik 
wie Abb.79. Vergr. 

1:1250. 

aber die Annahme von POPA (1934), daB diese Brocken Reste 
von roten Blutkorperchen seien, die von den Basophilen auf
genommen wurden. 

Erscheinungsformen der /1·Zellen. Wie die oc-Zellen zeigen 
auch die ,B-Zellen in ein und derselben Druse ein sehr wechseln
des Aussehen (s. Abb. 80). Wie dort lassen sich auch hier neben 
den typischen Zellen einige weitere Typen aufstellen, die durch 
mannigfachc Zwischenformen miteinander verbunden sind. 

1. Mehrkernige ,B-Zellen. Des ofteren finden sich Zel
len, die sich von den oben beschriebenen typischen Zellen 
nur dadurch unterscheiden, daB sie statt eines Kernes deren 
zwei besitzen. Bieten sie ein Aussehen wie in Abb. 81, so ist 
in Anbetracht der nahen Lage, der ubereinstimmenden GroBe 
und Struktur nicht daran zu zweifeln, daB es durch amitotische 
Teilung eben entstandene Tochterkerne sind. Aber auch un
vollstandig durchschnurte, noch in Teilung begriffene Kerne 
trifft man in gut fixierten Hypophysen des Ofteren an, so 
daB eine Vermehrung der ,B-Zellen durch Amitose nicht in Frage 

gezogen werden kann. Derartige Teilungen finden sich bei kleinen, jungen Zellen 
ebensogut wie bei reifen mittelgroBen und groBen Zellen. In einem Teil der FaIle 
kommt es im AnschluB an die Teilung des Kernes auch zu einer Teilung des Zell
leibes, in anderen bleibt diescr zunachst auch wciterhin ungeteiIt, wahrend die 
Kerne ihre amitotische Teilung fortsetzen. Die Teilung der Tochterkerne braucht 
nicht synchrom zu erfolgen. So findet man auch Zellen mit zwei kleinen, eben 
geteilten und einem groBen, noch ungeteilten Kern. Auf diese Weise entstehen 
mehrkernige Plasmodien, deren Cytoplasma mehr oder weniger reichlich mit 
typischen ,B-Granula versehen ist. 1m weiteren Verlauf zerfallt ein derartiges 
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Plasmodium dann in eine Anzahl kleiner, selbstandiger ,B-Zellen. Der Vorgang 
stimmt weitgehend mit dem bei oc-Zellen beobachteten und beschriebenen Ver
mehrungsprozeB iiberein, mit dem Unterschied, daB die ,B-Plasmodien selten 
mehr als 4 Kerne enthalten, also nicht so umfangreich werden und sparlicher 
auftreten. Zweikernige ,B-Zellen trifft man dagegen haufig an. 

2. Die kleine ,B-Zelle. Bei sorgfaltigem Suchenlassensich injeder mensch
lichen Hypophyse einzelne kleine, relativ cytoplasmaarme Zellen auffinden, 
deren Zelleib einen blaschenformigen, hellen Kern und sparliche, mit Resorcin
fuchsin farbbare, typische ,B-Granula enthalt (s. Abb. 82). Die kleinsten dieser 
Zellen zeigen einen Durchmesser von 8-1O,u. Ihr Cytoplasma farbt sich hell
rotlichviolett, in der Gegend des Centroplasmas blaulich, die ,B-Granula sind 
zum Teil noch au Berst fein, trotzdem aber schon intensiv blauviolett gefarbt. 
Die in Abb. 82a abgebildete kleine Zelle enthalt zwei noch dicht aneinander
liegende Tochterkerne; Abb. 82b zeigt eine etwas groBere, herangewachsene 
kleine ,B-ZeIle; die Zahl der ,B-Granula ist noch gering. GroBer ist sie in der in 
Abb. 82c wiedergegebenen Zelle, in der ebenso wie in Abb. 82d auch das blaulich 

abo d 
Abb. 82 a-d. Kleine fJ-Zellen mit spilrlichen, allmahlich an Menge nnd GriilJe zunehmenden tJ-Granula. 

Technik wie Abb.79. Vergr. 1:1250. 

gefarbte Centroplasma gut hervortritt. In ihr sind die ,B-Granula vielfach 
schon grober geworden. Sie leitet iiber zu der in Abb. 76a dargesteIlten jungen 
,B-Zelle. Es besteht wohl kein Zweifel, daB es sich bei diesen mit hellen, prall
gespannten Kernen versehenen Zellen um Jugendstadien von ,B-Zellen handelt, 
die sich unter Auftreten von ,B-Granula aus undifferenzierten Zellen entwiekeln. 
Kleine, mit ,B-Granula starker beladene Zellen, die in Mehrzahl nebeneinander
liegen, diirften dagegen gewohnlich unmittelbar aus bereits differenzierten, 
typischen ,B-Zellen durch amitotische Teilung entstehen. 

3.Die hyperchromatische,B -Zelle (dunkle,B -Zelle,hypercyanophile 
Zelle). Eine weitere Erscheinungsform der ,B-Zelle, die am Ende des Zellzyklus 
steht, ist in Abb. 83a-e zur Darstellung gebracht. Sie entwickelt sich aus 
dunkel gefarbten, eckigen Zellen, wie sie in Abb. 80 zu sehen sind. Der bei 
diesen Zellen hervortretende DegenerationsprozeB macht sich in gleichem MaBe 
am Kern wie am Cytoplasma bemerkbar. Er beginnt meist mit Veranderungen 
am exzentrisch gelegenen Kern, der seine helle, blaschenfOrmige Beschaffenheit 
einbiiBt. Die Kernmembran verliert ihre pralle Spannung, verdickt sich und wird 
faltig (s. Abb. 83a). 1m Innern des Kernes treten zahlreiche sich intensiv far
bende Kugeln und Schollen auf, deren MaBe zusammen mit der Nucleolarsub
stanz sich verfliissigt und schlieBlich mehr und mehr verschmilzt. Der bei 
Azan- oder Kresazanfarbung nun leuchtend rot gefarbte pyknotische Kern 
(s. Abb. 83c) verliert seine ovoide Form und schrumpft zu einem unregelmaJ3ig 
geformten, gelappten oder zerkliifteten Gebilde zusammen (s. Abb. 83b, d, e), 
das zuletzt einer allmahlichen Einsehmelzung anheimfiillt_ Die Auffassung von 
BENDA, daB derartige pyknotische Kerne "Verunstaltungen durch technische 
Behandlung" sind, ist sieher nicht richtig. Das Vorkommen dieser zerfallenden 
pyknotischen Kerne ist so regelmaJ3ig nachzuweisen, auch in Praparaten, die in 
situ durch Injektion fixiert wurden, daB sie nicht einfach als Kunstprodukt 
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betrachtet werden ki:innen. Gelegentlich sieht man an Stelle des allmahlichen 
Zusammenschrumpfens des Kernes eine fi:irmliche Verfliissigung zu einer im 
Azanpraparat leuchtend rot gefarbten auseinanderflieBenden, kolloidartigen 
Masse, wahrend Reste des zugehi:irigen Zelleibes noch typische ,B-Granula ent
halten. 

Nicht minder augenfallig wie die Veranderungen der Kerne sind die des 
Zelleibes, der in zunehmendem MaBe einen dunklen, rotvioletten Farbton an
nimmt (s. Abb. 83a-----d.). Dadurch heben sich die "dunklen" ,B-Zellen schon bei 
schwacher Vergri:iBerung deutlich von den typischen ,B-Zellen ab. Die ,B-Granula 
verlieren unter Quellung und Verfliissigung ihre isolierte Form und flieBen mit 
dem eingedickten Cytoplasma zu einer sich intensiv farbenden Masse zusammen, 
die unter der Einwirkung der Fixierungsfliissigkeit teils homogen, teils fein 
geki:irnt erscheint und haufig von relativ groBen Lipoidvakuolen durchsetzt ist. 
Charakteristisch ist die gezackte, mit spitzen Ecken und Fliigeln versehene 

b c 

I[ c 
Abb. 83a-e. Hyperchromatische ,B-Zellen. Hinger. Fix. Snsa. 

Kresazan. 7 p.. Panchrom. Vergr. 1:1250. 

Form der ZeHen, die durch 
das Zusammenschrumpfen 
des Cytoplasmas und den 
Druck der benachbarten 
Zellen zustande kommt. 
Ebenso wie der Kern ver
fallt auch der ZeHeib einer 
allmahlichen Einschmel
zung (s. Abb. 83 e). In 
Eisenhamatoxylinprapara
ten zeigen die hyperchro
matischen ,B-Zellen ein trii
bes Cytoplasma, das graue 
konfluierende Granulatio
nen und einen intensiv 
schwarz gefarbten, ge
schrumpf ten Kern enthalt. 

Die beschriebene Er-
scheinungsform der ,B-Zelle 

entspricht der "hypercyanophilen Zelle" COLLINS, die sich nach der Auffassung 
dieses wie auch anderer Autoren in Kolloid umwandelt, eine Frage, die spater 
noch eingehender zu behandeln ist (s. S. 169). 

4. Die hypochromatische ,B-Zelle (helle ,B-Zelle). Nicht aIle ,B-Zellen 
gehen iiber das Stadium der hyperchromatischen ,B-Zelle zugrunde. Bei einem 
groBen Teil derselben verlauft die weitere Entwicklung vielmehr in anderer 
Weise. Bei ihnen ist zunachst eine Abnahme der ,B-Granula zu verzeichnen. 
Dieselbe beginnt gewi:ihnlich in der Peripherie der Zelle, wahrend das Innere 
der Zelle noch dicht von typischen f3-Granula besetzt ist. Zellen, die im An
fang dieses Entwicklungsprozesses stehen, sind in Abb. 80 in mehrfacher Zahl zu 
finden. Dabei laBt sich feststellen, daB gleichzeitig mit der Abnahme der Granula 
eine Zunahme der Vakuolisierung einhergeht, die gleichfalls wieder vor aHem an 
der Zellperipherie hervortritt. Diese zunachst kleinen, sich allmahlich vergri:iBern
den Vakuolen sind bemerkenswerterweise nicht durch Lipoidablagerungen, wie 
Z. B. TRAUTMANN (1909) glaubte, sondern durch das Auftreten einer unfarb
baren Fliissigkeit bedingt. Ein etwas weiter fortgeschrittenes Stadium ist auf 
Abb. 53 zu sehen. Rier ist die Randzone der Zelle schon stark von Vakuolen 
durchsetzt. 1m Innern der Zelle finden sich noch dicht gelagerte ,B-Granula. 
SchlieBlich geht ihre Zahl auch hier immer mehr zuriick, wofiir Abb.84 
Beispiele bieten. Fortgeschrittene Stadien dieses Prozesses zeigen auch die in 
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Abb. 114 wiedergegebenen Zellen. Die Abnahme der p-Granula macht jedoch 
damit nicht Halt. Die Endstufe bildet eine hochgradig vakuolisierte Zelle, 
deren Herkunft nur noch an ganz vereinzelten, mit Kresofuchsin spezifisch 
farbbaren Kornchen erkannt werden kann, bis sie schlieBlich zur entgranu
lierten vakuolisierten Zelle wird. 

Wahrend dieser V organge bleibt die ZellgroDe bei einem Teil der Zellen 
im wesentlichen unverandert, so daD auch stark vakuolisierte Formen nicht 
iiber die DurchschnittsgroDe der typischen Zellen hinausgehen (s. z. B. Abb. 115). 
Bei einem anderen Teil der Zellen schwillt der Zelleib mit zunehmender Vakuoli
sierung stark an, so daD das DurchschnittsmaD wesentlich iibertroffen wird. 
Auch der Kern bleibt wahrend dieser Vorgange nicht unverandert; er zeigt 
aber gleichfalls verschiedenes Verhalten. Zum Teil kommt es zu einer starken 
Hyperchromasie, die im weiteren Verlauf mit einem Riickgang der KerngroBe 

b e 
Abb. 84a-c. Hypochromatische Il-Zcllen. Die Zahl der Il-Granula ist vermindert; zunehmende Vakuolisierung 

des Zelleibes. Hinger. Fix. nach STIEVE. Paraffin 51'. Kresazan. Vergr. 1:1250. 

verbunden ist. Bei anderen dagegen schwillt der Kern unter fortschreitender 
Abnahme des Chromatingehaltes zu einem hellen Blaschen an, dessen Kern
membran anfangs prall gespannt erscheint, spater aber haufig eine leichte Wellung 
zeigt (s. Abb.84b und c). Uber das Auftreten eigentiimlicher Kernvakuolen 
s. S.150f. 

COLLIN beschreibt an Praparaten, die nach MANN gefarbt sind, Zellen mit 
beinahe ungefarbtem Cytoplasma von alveolarer Struktur, in des sen blaBblau 
gefarbten Strangen noch einzelne blaue Granula liegen. Der Kern kann von 
normaler GroBe, geschrumpft oder iibermaBig groB sein. Der Zelleib kann sehr 
betrachtlichen Umfang erreichen. Es ist wahrscheinlich, daB ein Teil dieser 
Zellen den oben geschilderten Zellen entspricht. Ein anderer Teil der COLLIN
schen hypocyanophilen Zellen diirfte vermutlich den spater zu beschrei
benden Q-Zellen zuzurechnen sein. 

00) Die y-Zelle (chromophobe Zelle). 
Neben den bisher beschriebenen Zelltypen des Vorderlappens, den undifferen

zierten Zellen, (J.- und p-Zellen tritt in jeder normalen menschlichen Hypophyse 
noch eine weitere Gruppe hervor, die gewohnlich mit den erstgenannten zusammen 
geworfen und als chromophobe Zellen oder auch Hauptzellen bezeichnet werden. 
Sie lassen sich an Azan- oder Kresazanpraparaten von den (J.- und p-Zellen 
wie auch von den spater noch zu besprechenden 15- und s-Zellen leicht abtrennen. 
Schwierigkeiten bereitet nur eine scharfe Abgrenzung der fruhen Stadien der 
y-Zellen gegeniiber den groBeren Formen der undifferenzierten Zellen, und zwar 
deshalb, weil die y-Zellen unmittelbar aus letzteren hervorgehen und weil ihnen 
zudem ein so leicht erkennbares Merkmal der Differenzierung, wie es die GranuIa 
der (J.- oder p-Zellen sind, auf friihem Stadium fehIt. In den reifen y-Zellen sind 
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dagegen fcine Kornchen besonderer Art vorhanden; aber aueh hier treten sie 
lange nieht in der Klarheit hervor, wie es bei rJ.- und ,B-Granula der Fall ist, 
da sie sieh nur versehwommen blaBviolett farben. Als Beispiel fUr das Aus
sehen einer jungen y-Zelle diene die in Abb. 85 mit a bezeiehnete Zelle. Das 
Cytoplasm a dieser Zellen ist in Azanpraparaten nur in einem hellgrauen bis 
hellviolettcn Ton gefarbt. Es ist im fixierten Praparat zum Teil feinwabig, 
zum Teil feinkornig strukturiert. Der Kern ist blasehenfOrmig, prall gespannt, 

relativ ehromatinarm. Vergleieht mandiese j unge 
y-Zelle mit den groBten Formen der undifferen
zierten Zellen, wie sie z. B. in Abb. 56 wieder
gegeben sind, so ist der genetisehe Zusammen
hang zwischen beiden meines Eraehtens unver-

h kennbar, so sehr, daB es oft unmoglieh ist, zu 
entscheiden, ob die Zelle noch dem undifferen
zierten Typus zuzurechnen ist, aus dem noeh 
eine rJ.- oder ,B-Zelle entstehen kann, oder ob 
bereits ihre Entwicklung zur typisehen y-Zelle 

Abb.85. Drei y-Zellen aus dem Vorder- festgelegt ist. Das Auffinden derartiger Zellen, 
lappen. Hinger. Fix. Susa. Paraffin 7 fl. •• Abb 6 d 85' b . . b' Azan. Vergr.l:1250. Wle Sle . 5 un ZeIgen, ereltet 1m ii rIgen 

keine Sehwierigkeiten; sie finden sieh in groBer 
Zahl. Aueh weitere Zwischenstufen, falls solehe noch notig waren, lieBen sieh 
unschwer beibringen. 

Ebensowenig wie die Entstehung der in Abb. 85 als a bezeiehneten y-Zelle 
aus undifferenzierten Zellen laBt sieh aber bezweifeln, daB die drei Zellen dieser 
Abbildung ein und demselben Typus angehoren. Sie haben die GroBe von reifen 

Abb. 86. Gruppe von groBen rcifen y-ZelJen, oben eine 
vakuolisierte Zelle. 1m Cytoplasma der y-Zellen sind 
feine Kolloidtriipfchen sichtbar. Hinger. Fix. Susa. 

Paraffin 7 fl. Azan. Vergr. 1:1250. 

rJ.- oder ,B-Zellen langst erreieht, ja 
ii berschritten, ohne daB sieh in ihrem 
Cytoplasma auch nur ein einziges 
rJ.- oder ,B-Granulum naehweisenlieBe. 
Es besteht demnach nieht der ge
ringste Anhalt Zellen dieser Art als 
Vorstufen chromophiler Zellen auf
zufassen. Aber ebensowenig konnen 
diese nicht vakuolisierten, keinerlei 
Degenerationsmerkmale zeigenden 
Zellen, wie es im Schrifttum gleich
falls haufig geschieht, als "entgranu
lierte" Formen von eosinophilen oder 
basophilen Zellen betrachtet werden. 
Sie stellen vielmehr einen eigenen 

Zelltypus dar, der gleichberechtigt neben den rJ.- und ,B-Zellen steht und wie diese 
eine eigene Funktion und, wie anzunehmen ist, eigene Hormonproduktion 
besitzt. 

Das Cytoplasma der Zelle b in Abb. 85 gleicht weitgehend dem der kleineren 
Zelle a; das der Zelle c dagegen ist etwas dichter, mit feinster Kornelung versehen 
und in etwas dunklerem Tone gefarbt. Die Ietztere Zelle stellt ein etwas 
alteres Stadium dar. 

1m weiteren Verlaufe wachst ein Teil der y-Zellen zu sehr cytoplasmareichen 
Zellen heran, die durch ihre GroBe, ihre geringe Farbbarkeit, ihre in frisch 
fixierten Praparaten gut erkennbare Begrenzung und durch das Fehien von 
Granula, die die Farbreaktion von rJ.- oder ,B-Granula geben, gekennzeiehnet 
sind (s. Abb. 86). Die Gestalt dieser Zellen wird auch bei diesen groBen Formen 
wie bei allen Driisenzellen des Vorderlappens durch die gegenseitige Aneinander-
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lagerung beeinfluBt; bald ist sie rundlich, bald eckig oder langgestreckt und 
schmal. In gut erhaltenen Praparaten schlieBen sich die Zellen epithelartig 
aneinander. 

Zellen dieser Art konnen wie in Abb. 87 und 88 in Gestalt von Zellgruppen 
und Zellstrangen auch groBere Bezirke des Parenchyms einnehmen. An anderen 

Abb.87. 

Abb.88. 

Abb. 87 und 88. Zellstriinge und Zellhaufen, die vorwiegend von groBen y-Zellen gebildet werden. Ein Vergleich 
der beiden Abbildungen zeigt die wechselnde Dicke der Zellstriinge. Namcntlich in Abb. 87 treten die blutleer 
gespiilten Sinuscapillaren deutlichhervor. Beide Praparate stammen aUs dem gleichen Vorderiappen. a ex-Zelle 
von normaler DurchschnittsgroBe; b /l-Zelle;' K Kolloid; H Hohle im Inneren eines sog. Pseudofollikels, nur 

wenig Kolloidsubstanz enthaltend. Hinger. 25 Jahre. Fix. in Susa. Paraffin 7 ". Azan. Vergr. 1: 340. 

Stellen"wieder sind sie in wechselnder Menge mit chromophilen Zellen unter
mischt: Oft umschlieBen die Zellen wie in Abb. 87, K kleine, kolloidgefullte 
Hohlen. Die betrachtliche GroBe dieser groBen y-Zellen (Durchmesser von 
15: 30 f-l sind keine Seltenheit) geht auch aus einem Vergleich der Abb. 87 
und 88 mit den bei gleicher VergroBerung aufgenommenen Abb. 52 und 75 

Handbuch der mikroskop. Anatomie VI/3. 8 
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deutlich hervor. Auch ein Vergleich mit einzelnen eingestreuten ('J.- und p-Zellen 
gewohnlicher GroBe (z. B. bei a und b auf Abb. 87) fuhrt sie eindrucksvoll vor 
Augen. Gut erhaltene, groBe y-Zellen sind auch in den Abb. 119, 128, 129 
und 130 zu sehen. 

Der Zelleib der groBen reifen y-Zellen zeigt haufig eine feine Wabenstruktur, 
die sich gegen die Zelloberflache zu meist vergrobert und von einer durch Fett
farbstoffe nicht farbbaren Substanz durchtrankt ist. Die cytoplasmatischen 
Wabenwande enthalten feine, unscharf konturierte, oft flockige Kornchen, die 
sich bei Azanfarbung nur blaB in grauem bis hellviolettem Ton farben. Deut
licher treten sie bei Kresazanfarbung hervor (vgl. Abb. 130). Die Menge von 
Vakuolen und Kornchen schwankt in den einzelnen ZeBen; bald iiberwiegen 

abc 
Abb. 89. y-Zellen aus dem menschlichen Vorder/appen. a Die 
Mitochondrien sind als Korner, Kornerchen und kurze Faden 
siehtbar. Fix. und Farb. nach REGAUD. Paraffin 4",. Vergr. 1: 1600. 
b und c Der Golgiapparat zeigt die Gestalt eines groBen, weit-

maschigen Netzes. Fix. nach KOLATscHEv. Vergr. 1: 1250. 

die einen (s. Abb. 86 und 90), 
bald die andern (s. Abb. 97 
und 130). Man wird beide 
Strukturbestandteile wohl 

mit der sekretorischen Tatig
keit der Zellen in Verbindung 
bringen durfen. 

Die Deutlichkeit, mit der die 
granularen Strukturen der ".Zelle 
hervortreten, hangt auch bei ein 
und derselben Methode sehr von 
der Einwirkungs- und Differen
zierungsdauer der einzelnen Farb
komponenten ab. Extreme Bei
spiele fUr die Wirkung von langer 
und kurzer Differenzierung der 

Azocarminlosung bei der Azanmethode zeigen die Abb.85 und 86, bei welchen die 
granularen Strukturen nur blaB gefarbt sind und Abb. 97, Zelle b, bei der sie sehr deutlich 
hervortreten. Auch bei Kresazanfarbung werden sie infolge einer gewissen Beizwi~.\mng 
der Kresofuchsinlosung gewohnlich gut sichtbar (s. Abb. 92 und 130). Bei starker Uber
farbung oder ungeniigender Differenzierung konnen die Kornchen die verschiedensten 
Farbstoffe bevorzugen. So lassen sie sich unter Abweichen von der normalen Farbevor
schrift sowohl mit Anilinblau wie mit Azocarmin anfarben, obwohl sie auch dann nicht 
die Farbintensitat richtiger ex- oder p-Granula erreichen. Immerhin bedeutet dieses Ver
halten, namentlich bei Anwendung wenig differenzierender Farbemethoden einen ge· 
wissen Unsicherheitsfaktor. Daraus erklart es sich, daB ein Teil der zenen bald den hypo· 
eosinophiIen, bald den hypobasophilen zenen zugerechnet wird. Fiir den Einwand, die in 
den ,,-zenen sichtbaren Granula mochten schlecht erhaltene Mitochondrien oder ex- oder 
p-Granula sein, die ihre spezifische Farbbarkeit verloren haben, fanden sich trotz sorgfiiltiger 
Beachtung keine Beweise. 

Der Zelleib der y-Zellen enthalt oft groBe Mengen von Mitochondrien, die als 
isolierte Korner, Kornerreihen, Stabchen und Faden auftreten und iiber den 
ganzen Zelleib verteilt ~ind (s. Abb. 89). Auch dieser Reichtum an Mitochondrien 
spricht dagegen, daB diese "Chromophoben" nur Endstadien erschopfter Chro
mophiler darstellen. 

Der Goigiapparat der reifen y-Zellen besteht aus einem lockeren. etwas 
abgeplatteten Knauel von netzig verbundenen Faden. Er erreicht haufig die 
GroBe des Kernes, ist also erheblich umfangreicher als der Netzapparat der 
('J.-Zellen, von dem er sich auch durch die freie, vom Kern abgeriickte Lage 
unterscheidet. ATWELL (1933) fand als DurchschnittsmaB bei "chromophoben" 
Zellen der Katze einen Durchmesser von 6,86 X 5,62 fl gegen 3,65 X 2,58 fl 
der Eosinophilen und 5,48 X 3,87 fl, der Basophilen. Der Golgiapparat dieser 
Zellen iibertrifft also im Durchschnitt auch den der Basophilen an GroBe, dem 
er im iibrigen aber beziiglich Gestalt und Lage sehr ahnlich ist; wie dort kann 
das Goiginetz auch hier in fragmentiertem Zustand auftreten. 
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Nicht selten finden sich im Cytoplasma der y-Zellen kleine rundliche Tropfen, 
die bei Azanfarbung durch ihre leuchtend ultramarinblaue Farbung hervortreten 
(s. Abb. 86 und Abb. 97). Sie sind dank ihrer Form, Farbung und verstreuten 
Lage mit Sicherheit von den Granulationen der (3- und <5-Zellen zu unterscheiden, 
haben auch mit den oben erwahnten 
Vakuolen und Kornchen der y-Zellen 
nichts zu tun. Es sind kleine Kolloid
tropfen, die im iibrigen nicht nur in 
y-Zellen auftreten, sondern auch in den 
anderen Zelltypen des Vorderlappens er
scheinen kOnnen. Am reichlichsten und 
haufigsten trifft man sie allerdings in den 
y-Zellen an. Weiteres hieriiber s. S. 160f. 

Die reifen y-Zellen besitzen groBe, 
verhaltnismaBig chromatinarme, kugelige 
Kerne, die in einzelnen Zellen zu auBer
gewohnlicher GroBe anschwellen. Ein 
Teil dieser hypertrophischen Kerne ver
liert allmahlich unter Aufblahung seine 
Farbbarkeit, urn schlieBlich zu platzen 
und sich aufzulOsen. In anderen Fallen 
ist eine zunehmende Verkleinerung und 
Schrumpfung des Kernes festzustellen 
(s. Abb. 90). In diesen Zellen zeigt auch 
das Cytoplasma haufig eine Verdichtung 
seiner Struktur, die sich bei Anwendung 
der Kresazanmethode in einer verstark
ten Violettfarbung auspragt (s. die beiden 

Abb.90. Gruppe von y-Zellen verschiedener GroBe; 
bei x zwei in Einschmelzung begriffene y-Zellen. 
Hinger. Fix. nach STIEVE. Paraffin 7 fl. Kresazan. 

Vergr. 1:1250. 

mit x bezeichneten Zellen der Abb.90). Die Form dieser im Untergang be
findlichen Zellen ist meist langlich, schmal zusammengepreBt. Ein weiter 
fortgeschrittenes Stadium der Degeneration ist in Abb. 92, Zelle c abgebildet. 

n c 

Abb.91a-d. In Einschmelzung begriffene y-Zellen. Hinger. Susa. Paraffin 5 fl. Azan. Vergr. 1: 1250. 

SchlieBlich kommt es auch zu einer volligen Verklumpung des Kernes. End
formen der allmahlichen Einschrumpfung sind in Abb. 91 wiedergegeben (s. auch 
Abb. 131, d-y-Z). In anderen Fallen laBt sich die allmahliche Umwandlung in 
einen groBen azanroten Kolloidtropfen beobachten (s. S. 160f. und Abb. 130). 

Nicht aIle y-Zellen erreichen die GroBe der in Abb. 86 oder 90 dargestellten 
Zellen. Eine betrachtliche Zahl geht vielmehr schon vorher unter den eben 
beschriebenen Erscheinungen zugrunde. 

8* 
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In anderen Fallen kommt es nicht zu einer Eindickung, sondern zu einer 
hochgradigen Vakuolisierung des Zelleibes. Die Zellen gehen allmahlich unter 
Verlust deutlicher Zellgrenzen in ganz helle, fast ungefarbte Formen iiber, 
wie sie in Abb. 92 und 130 zu sehen sind. Weiteres iiber diese entgranulierten, 
vakuolisierten Zellen, die auch aus anderen Zelltypen hervorgehen konnen, 
s. S.122f. 

Ein Teil der y-Zellen teilt sich amitotisch in Tochterzellen; nur selten ist 
eine Mitose anzutreffen (s. Abb. 113). Man kann auch beobachten, daB der 
groBe hypertrophische Kern einer y-Zelle durch Zerschniirung synchron in eine 
ganze Anzahl (4-8 und mehr) kleiner, runder Kerne zerfallt, so daB ein viel
kerniges Plasmodium entsteht, das sich von einem undifferenzierten Plasmodium, 
wie es auf S.81£. beschrieben wurde, nicht unterscheiden laBt. Aus ihm gehen 
wohl wieder junge undifferenzierte Zellen hervor. 

Fassen wir nun die Merkmale der reifen y-Zellen zusammen, so bestehen sie 
darin, daB sie bei Anwendung der Azanfarbung bei guter Sichtbarkeit der 
Zellgrenzen weder rote, dunkelviolette oder blaue Granula aufweisen, sondern 
ein blaB violett oder grau violett gefarbtes Cytoplasma von teils feinwabiger, 
teils feinkorniger Struktur zeigen; in ihm liegen haufig feine, unregelmaBig 
geformte Kornchen, die sich bei Azan-, Kresazan- oder MANNscher Farbung, 
falls eine Dberfarbung vermieden wird, in grauem bis mittelviolettem Ton 
farben. AuBerdem konnen im Zelleib in wechselnder Menge ultramarinblau 
gefarbte Kolloidtropfen vorhanden sein, die von fJ- wie s·Granula deutlich zu 
unterscheiden sind. 

Die y-Zellen entsprechen zum Teil jenen "chromophoben Zellen" des Schrift
turns, die als entgranulierte, in Riickbildung oder Zerfall befindlichen End
stadien von chromophilen Zellen gedeutet werden. Zum Teil diirften sie aber 
auch als blasse eosinophile oder als blasse basophile Zellen beschrieben worden 
sein. So spricht BENDA (1900) von "amphophilen Zellen", die durch Verlust ihrer 
eosinophilen Korner aus chromophilen Zellen hervorgehen. GEMELLI (1907) 
schildert "vakuolisierte" und "hypertrophische" Zellen, die durch aIle Uber
gange mit typischen chromophilen verbunden sind. CREUTZFELDT (1908) be
richtet von "Riesenzellformen", STENDELL von "Degenerationsformen", die 
dem Untergang geweiht sind. E. J. KRAUS (1914) laBt sie durch "Entgranu
lierung" chromophiler, vornehmlich basophiler Zellen entstehen. Er charakteri
siert sie als Zellen, die ein sehr labiles, zart gefarbtes, siebartig durchlochertes 
Protoplasma besitzen. Die von KRAus vertretene Annahme, daB aus der lebenden 
Zelle ausgestoBene Sekretkornchen die im Hartungspraparat sichtbaren sieb
artigen Locher zuriickgelassen haben konnten, bezeichnet BENDA (1932) als 
"phantastisch". "Die hiermit zu verbindende Vorstellung ist ebenso unmoglich, 
als wenn man die in den Praparaten durch Auflosung oder Aufhellung intra
cellularer Fetttropfen in den Zellen entstehenden Hohlraume fiir die Reste 
vital ausgeschiedener Fetttropfen erklaren wollte." BENDA lehnt daher die Deu
tung der durchlocherten Zellen als "vital entgranulierte" Zellen abo 

Die y-Zellen sind wohl auch identisch mit den "neutrophilen" Zellen, die 
COOPER (1925) inMALLORY-Praparaten als groBe eckigeZellen mit ungefitrbtem, 
graue Granula bergendem Cytoplasma beschreibt und als Zwischenform zwischen 
cyanophilem und eosinophilem Typus deutet. 

Die wechselnde Zuordnung, die die in Rede stehenden Zellen im Schrifttum 
erfahren haben, hangt zum groBen Teil damit zusammen, daB die y-Zellen in 
Sektionsmaterial haufig nur schlecht und unvollstandig erhalten sind. Dazu 
kommt, daB sie sich bei den gewohnlich angewandten Farbemethoden namentlich 
von den in diesem FaIle nicht spezifisch gefarbten hypochromatischen fJ-Zellen 
und den Spatstadien der c5-Zellen nur schlecht. unterscheiden lassen. 
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ee} Die fJ-Zelle. 
Das eharakteristisehe Merkmal der fJ-Zelle besteht in einer Granulierung, 

die bei Anwendung der Farbemethode naeh BERBLINGER-BuRGDORF oder der 
von mir angegebenen Kresazanmethode (s. S. 79f.) den leuehtend blauen Farb
ton des Anilinblaus annimmt (s. Abb.92). Dadureh laBt sieh die o-Zelle sehr 
deutlieh von den bei obigen Farbemethoden dunkelviolett gefarbten ,8-Zellen 
wie aueh von den rotgefarbten ct.- und hellviolett gefarbten y-Zellen unter
seheiden. 1m Azanpraparat dagegen, in welehem 0- wie ,8-Granula, wenn aueh 
in etwas versehiedener AbtOnung, blau gefarbt sind, ist eine Trennung beider 
Zellarten sehwierig und unsieher. 1m Hamalaun-Eosin-Praparat und dergleiehen 

Abb. 92. 6-Zellen mit ultramarinblau gefiirbten Granula aus dcm Vorderlappen eines 23jahrigen. ",-Z mittel· 
groOe typische ",-Zelle; (3-Z typische (3-Zellc; der Kern derselben ist nicht voll getroffen und von Granula 
iiberiagert; y·Z mittclgroBe y-Zelle; 6 yZ degenerierende zusammengeschrumpfte y-Zelle; 6-Z typischc 
6-Zelle; 6, Anschnitt einer typischen "·Zelle; der Kern ist im Anschnitt als Schatten sichtbar. 6, Anschnitt 
einer groOen 6-Zelle in Kernhiihc. vak.Z. vakuolisierte, entgranulierte Zelle; eZ erschopfte Zelle; rK azanrote. 

!Colloid. Hinger. Fix. nach STIEVE. Paraffin. 5 " . Kresazan. Vergr. 1: 1250. 

ist die Erkennung des Zelltypus unmoglich, da in ihm die o-Zellen ebenso 
wie ein Teil der y- und ct.-Zellen gewohnlich blaBrotlich gefarbt ist. 

Die Form der typischen fJ-Zelle schwankt zwischen rundlich und poly
gonal (s. Abb. 92). Die Zellgrenzen sind in gut fixierten Praparaten sehr deutlich zu 
erkennen. Das blaBviolett gefarbte Cytoplasma, das auch in den granulareichsten 
Zellen noch deutlieh hervortritt, erscheint in fixiertem Zustand fein vakuolisiert. 
Die Wabenraume sind mit einer nicht fettartigen unfiirbbaren Substanz durch
trankt. Der meist kugelige, exzentrisch gelegene Kern zeigt die Struktur des 
sog. Ruhekerns. Er enthalt 1-2 acidophile Nukleolen und feine, auf dem 
Netzgeriist verteilte Chromatinkornehen. 

Die fJ-Granula (s. Abb. 92) stellen sich bei den oben angegebenen Methoden 
als leuchtend blau gefarbte Kornchen dar. Die Menge der Granula ist meist 
erheblich geringer als in den ct.-Zellen; auch die ,8-Zellen sind gewohnlich starker 
mit Kornchen beladen als die o-Zellen. Die GroBe der o-Granula schwankt vom 
feinsten Staub chen bis zum rundlichen Kornchen von der GroBe eines reifen 
ct.-Granulums. 1m Durchschnitt ist die Granulierung der o-Zellen etwas feiner 
als die der ct.- oder ,8-Zellen. 

Mitochondrien sind im Cytoplasma der 6-Zellen, soweit ich es bisher fest
zustellen vermochte, in Faden- wie Kornerform vorhanden. 

Der Goigia ppara t liegt in Gestalt eines groBen weitmasehigen Netzes frei im 
Cytoplasma; er gleicht in seinem Verhalten dem bei ,8- und y-Zellen auftretenden 
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Typus. Fur sein Aussehen sind die Darstellungen zutreffend, die im Schrift
tum uber den Golgiapparat der "hypocyanophilen Zellen" vorliegen (s. S. lO2). 

Was das Vorkommen der ~-Zellen betrifft, so habe ich sie bis jetzt in 
jeder gut erhaltenen, normalen menschlichen Hypophyse mannlichen wie weib
lichen Geschlechts angetroffen. Auch in Schwangerenhypophysen waren sie 
nachzuweisen. Ob den Zellen eine bestimmte Lokalisation innerhalb des Vorder
lappens zukommt, vermag ich noch nicht anzugeben. An einzelnen Sc:hnitten 
liegen sie in groBerer Zahl zusammen, an and~ren treten sie nur einzeln verstreut 
zwischen den anderen Zellarten des Vorderlappens auf. 1m Lau£e der Unter
suchung zahlreicher menschlicher Hypophysen ist mir - atifgefallen, daB die 
~-Zellen auch bei ubereinstimmender Fixierung in manchen Drusen nur sehr 
sparlich, in anderen dagegen wieder verhaltnismaBig reichlich vorhanden sind; 
doch ist es mir bis jetzt nicht gegluckt, die Ursache dieses wechselnden Ver
haltens zu ergrunden. 

Auch in tierischen Hypophysen konnte ich die ~-Zellen neben typischen 
IX-, {J- und y-Zellen feststellen. Ich traf sie bis jetzt bei Hund, Pferd, Rind, Katze 
und Ratte. 

Erscheinungsformen der (f-Zellen. 1. Die kleine ~-Zelle. Wie bei den 
IX-, {J- und y-Zellen lassen sich auch bei der ~-Zelle verschiedene Erscheinungs
formen aufstellen, die dafur sprechen, daB es sich urn einen mit Jugend-, 

• : * . .. 
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Abb. 93. Kleine in Differenziernng be
griffene 6-ZeUen. Hinger. Fix. na.ch 
STIEVE. Paraffin 7 It. Kresazanfarbung. 

Vergr. 1:1250. 

Reife- und Altersstadien versehenen Zelltypus 
handelt. So finden sich kleine ~-Zellen mit 
blaschen£ormigem Kern, in deren Cytoplasma 
nur relativ sparliche, aber typisch blau gefarbte 
Granula eingeschlossen sind (Abb. 93a und b). 
Ich deute sie als junge, in Entwicklung be
griffene ~-Zellen, die durchaus den auch bei den 
IX- und {J-Zellen beobachteten Jugendstadien ent
sprechen, die bei Kresazanfarbung im gleichen 

Praparat, aber in anderem Farbton sichtbar sind, also nicht damit verwechselt 
werden konnen (s. Abb. 66 und 82). 

2. Die hyperchromatische ~-Zelle (dunkle ~-Zelle). Endformen im 
Zellzyklus der ~-Zelle werden durch die Abb.94 wiedergegeben. Der Kern 

a b d e 
Abb. 94a-e. Hyperchromatische, zugruude gehendc 6-ZeUen. Hinger. Teclmik wie Abb. 93. Vergr. 1: 1250. 

wird pyknotisch, Cytoplasma und Granulationen verschmelzen zu einer tiefblau 
gefarbten, vakuolisierten Masse (s. Abb. 94a-c). In den Vakuolen kann, wie 
in Abb. 94d und e, eine sich gleich dem pyknotischen Kern intensiv rot farbende 
Substanz auftreten. Durch die intensive blaue Farbung des Cytoplasmarestes 
konnen diese untergehenden ~-Zellen bei Kresazanfarbung oft bis zuletzt von 
den Untergangsformen der ubrigen ZeHtypen deutlich unterschieden werden. 

3. Die hypochromatische ~-Zelle (helle ~-Zelle). Von ZeHen, wie sie 
in Abb. 92 dargestellt sind, fiihrt eine geschlossene Reihe von Zwischenstadien 
zu den groBen Formen der Abb.95, die weitgehende Ahnlichkeit mit groBen 
y-Zellen besitzen, sich von diesen aber durch die sehr gut erkennbaren blau 
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gefiirbten o-Granula unterseheiden. Das blaBviolett gefiirbte Cytoplasma der 
Zellen ist stark vakuolisiert. Der Inhalt der Vakuolen liiBt sich weder mit 
Osmiumsiiure noeh mit Sudan zur Darstellung bringen, besteht also sieher 
nieht aus Fettsubstanz. Die Menge der o-Granula ist in den abgebildeten Zellen 
weehselnd; wiihrend sie in Zelle a noeh in groBerer Zahl zu sehen sind, sind 
sie in Zelle b und c nur mehr sehr spiirlieh. In Zelle d, die jedoeh nur im 
Ansehnitt getroffen ist und einen auBergewohnlieh groBen Kern enthiilt, sind 
nur einige wenige blasse Granula siehtbar. In den vakuolisierten Zellen e, f 
fehlen sie vollstandig. 

Der als O-Zelle bezeiehnete Zelltypus des Vorderlappens entsprieht sieher 
einem Teil jener ZelIen, die im Sehrifttum als sehwaeh basophile Zellen (TROM), 
helle basophile Zellen (TRAUT
MANN), entgranulierte basophile 
Zelle (KRAUS), hypoeyanophile 
Zelle (COLLIN) besehrieben wur
den. Sie besitzen groBeAhnlieh
keit mit den non-granular eells 
des Typus III, den WOLFE, 
CLEVELAND und CAMPBELL (1933) 
in der Hypophyse des Hundes 
darstellen. All diese Zell£ormen 
werden von den versehiedenen ~ 
Autoren als Endformen der ty
pisehen basophilen Zellen auf
gefaBt, diirften sieh aber nach 
dem Gesagten in Wirklieh
keit aus den hypoehromatisehen 
Endformen der ,8-Zelle, den 
grol3en y-Zellen, den hypoehro

Abb. 95. Hypochromatische ~·Zellen (a-d); e vakuolisierte 
Zelle; f erschiipfte Zelle; K Kolloid. Hinger. Fix. nach STIEVE. 

Paraffin 7 p. Kresazan. Vergr. 1: 1250. 

matisehen Endformen der o-Zelle zusammensetzen, die sieh bei Anwendung der 
Kresazanmethode beim Mensehen ohne Sehwierigkeit unterseheiden lassen. 

Die o-Zellen wurden meines Eraehtens aueh von BERBLINGER und BURGDORF 
gesehen, aber nieht als eigener Zelltypus erkannt und abgetrennt. 8ie sehreiben 
von "Basophilen, die hinsiehtlieh des Kerns, der Zellgrol3e, der Plasmaabgrenzung, 
der Granulagestalt vollstandig den reifen mit Kresofuehsin gefiirbten Basophilen 
entspreehen, bei denen aber die basophilen Korner sieh nicht mit Kresofuehsin 
blaurot, sondern mit Anilinblau dunkelblau anfiirben" . Von Interesse sind auch 
die Beobachtungen von v. 806s bei getrennten vergleichenden Fiirbungen mit 
Resorcinfuchsin und mit Mallory. Er fand, daB sich die granulierten basophilen 
Zellen bei den meisten Tierarten sowohl mit der einen wie mit der anderen 
Methode darstellen lassen. Er beobaehtete aber auch Tierarten, bei den sieh mit 
Mallory mehr basophile Zellen fiirbten als mit Resorcinfuchsin und sehliel3lieh 
solehe, bei denen die basophilen Granula n ur mit Mallory gefarbt werden 
(z. B. bei den Vogeln). Au(>h da!'l Rind fiihrt 806s als Beispiel fUr das letzt
genannte Verhalten 'ttl. das ist naeh meinen Erfahrungen sieher unriehtig, 
da ieh in der Hypophyse dieser Tierart sowohl ,8- wie y-Zellen in reiehlieher 
Menge antra£. 

Die Griinde, die mieh veranlassen, die o-Zellen als eigenen, selbstandigen 
Zellstamm von den ,8-Zellen abzutrennen, sind kurz zusammengefal3t: die vollig 
versehiedene Farbbarkeit, die,8- und O-Zellen bei Anwendung geeigneter Methoden 
zeigen; die dabei hervortretenden morphologischen Verschiedenheiten beider 

" 
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Zellarten; die Leichtigkeit, mit der sich, ohne den Beobachtungen Zwang 
anzutun, geschlossene Entwicklungsreihen aufstellen lassen; die KHirung, die sich 
bei einer Trennung beider Zelltypen fur die Entwicklungsreihe jedes einzelnen 
ergibt. SchlieBlich spricht auch noch die Beobachtung fur eine Abtrennung, 
daB beim Untergang der fJ-Zellen im Hirnteil niemals Zwischenstufen auftreten, 
die sich in ihrem Aussehen und ihrer Fiirbbarkeit den b-Zellen vergleichen lassen. 

"J Die s-Zelle. 
Die s-Zelle ist in Azanpriiparaten durch orangegelb bis ockergelb gefiirbte 

Granula gekennzeichnet, die sich durch ihren Farbton sehr deutlich von dem 
Carminrot der Cl-Granula unterscheiden (s. Abb. 96a-c). Ein weiterer Unter
schiedgegenuber typischen Cl-Zellen bestehtinder Menge der Granula. Wahrend die 
Korner einer typischen Cl-Zelle gewohnlich so dichtliegen, daB Rie nur an sehr dunnen 

abc 
Abb. 96a-c. Typische £-Zellen aus dem Vorderlappen eines Hingerichteten. In der Zelle c schliigt der Farbton 

der ~-GranuJa unter gleichzeitiger Vergroberung der Granula nach Rot um. Susa. Paraffin. 5". Azan. 
Vergr. 1: 1250. 

Schnitten (1-2.u) isoliert hervortreten, sind die Granula der s-Zellen erhe blich 
sparlicher, so daB sie selbst bei 5-7.u <licken Schnitten noch als einzelne, isoliert 
liegende Kornchen erkennbar sind. Die s-Granula sind anfanglich sehr fein; 
spater werden sie grober und eigenartig kantig; gleichzeitig treten die inter
granularen Zwischenraume noch starker hervor (vgl. Abb. 96a und c). Je grober 
die Kornchen werden, desto mehr schlagt ihr Farbton nach Rot urn. 

Die Form der s-Zelle wechselt; bald ist sie abgerundet, bald eckig polygonal; 
wie bei anderen cytoplasmareichen Zellen des Vorderlappens wird auch bei ihr 
die auBere Gestalt durch die Druckwirkung der Nachbarzellen beeinfluBt. Der 
Kern ist gewohnlich rund, hell; er enthalt fein verteilte Chromatinkornchen 
und 1-2 acidophile Nukleolen. Das Cytoplasma farbt sich bei Azanfarbung 
schwach blaulich; besonders deutlich tritt die Blaufarbung, ahnlich wie bei den 
Cl-Zellen, im Bereich eines neben demKern gelegenen, das Centrosom enthaltenden 
"juxtanuclealen" Fleckes hervor, der gewohnlich frei von s-Granula ist (siehe 
Abb.96a). 

Das Bild der s-Zellen ist dank dem Verhalten ihrer Granula so charakteristisch, 
daB man die Zelle, wenn man ihre Merkmale einmal kennt, ohne Schwierigkeit 
auch an anders gefarbten Praparaten wieder auffindet. Sehr deutlich treten die 
Zellen z. B. in Eisenhamatoxylinpraparaten hervor, in welchen sich die isoliert 
liegenden, tiefschwarz gefarbten s-Granula sehr scharf gegen den ungefarbten 
Untergrund abheben. In Hamalaun-Eosin farben sich die s-Granula wie die 
Cl-Granula rot und heben sich daher farberisch nur wenig von den Cl-Zellen abo 

Was das Vor kommen der s-Zellen betrifft, so konnte ich sie in der 
Hypophyse des Menschen standig antreffen. Sie liegen oft einzeln zwischen 
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den iibrigen Zellarten, doch treten sie auch in Gruppen auf, dann aber nicht 
zusammen mit Ansammlungen von ot-Zellen, sondern in der Nahe von y-Zellen. 
Das ist besonders deutlich im Bereich der sog. chromophoben Zone (s. S.312) 
zu erkennen, in der ich bei 20-40jahrigen neben undifferenzierten Zellen und 
y-Zellen auch c-Zellen antraf, wahrend die ot-Zellen ganzlich fehlten. An 
dieser Stelle laBt sich daher eindeutig feststellen, daB die c-Zellen nicht aus 
ot-Zellen hervorgehen. Das Vorkommen von c-Zellen ist aber nicht auf die 
chromophobe Zone be-
schrankt; sie sind, wenn 
auch weniger regelmaBig, 
auch in anderen Teilen 
des Vorderlappens anzu- b 

treffen. Ihre Menge 
schwankt; in einzelnen 
Hypophysen finden sie 
sich reichlich, in anderen a 

wieder seltener vor. 
Man konnte zunachst 

daran denken, daB es sich 
bei diesen Zellen ledig
lich um eine besondere 
Degenerationsform der 

Abb.97. Gruppe vou Driisenzellen aus dem Vorderlappen. a Uber
gangsform von nndifferenzierter Zelle zu junger y-Zelle; b groGe, typische 
y-Zelle; c degenerierende y-Zelle; de-Zelle. Weitere ErkJarung siehe 

Text. Hinger. Susa. Paraffin. 51-', Azan. Vergr. 1: 1250. 

ot-Zellen handelt, etwa in dem Sinne, daB es zu einer Ver backung einzelner feiner 
ot-Granula zu groberen Kornchen kommt. Einer derartigen Annahme steht 
indessen die mit Sicherheit festzustellende Tatsache entgegen, daB die c-Zellen 
genetisch mit den ot-Zellen nicht das geringste zu tun haben, sondern sich, wie 
Abb.97 zeigt, aus y-Zellen entwickeln. Das Cytoplasma der hier dargestellten 
Zellen ist infolge weniger weitgehen
der Differenzierung noch stark rot
lichviolett gefarbt. Die ultramarin
blauen Einlagerungen in den Zellen 
entsprechen feinen Kolloidtropfchen 
der gleichen Art, wie sie S. 115 bei 
y-Zellen schon naher besprochen wur
den. In Zelle d haben sie sich zu 
Kugeln vergrobert, die gegen die 
Zelloberflache zugelegen sind. Zelle a 
entspricht einer lrbergangsform von 

n I.J 

Abb. 98. e-Zellen im Beginn der Degeneration. Hinger. 
Fix. Susa. Paraffin. 51-'. Azan. Vergr. 1:1250. 

undifferenzierter Zelle zu junger y-Zelle; Zelle b, deren Kern im Schnitt nicht 
getroffen ist, einer groBen, typischen y-Zelle. Das Cytoplasma zeigt hier auBer 
den blauen Kolloidtropfchen feine violette Kornchen, deren rotlichvioletter 
Farbton bei weiterer Differenzierung in Grauviolett iibergehen wiirde. Zelle c 
ist eine im Untergang begriffene, zusammengeschrumpfte y-Zelle; Zelle d zeigt 
im zentralen Teil des Zelleibes feine violett gefarbte Kornchen wie Zelle b, im 
peripheren Teil dagegen ockergelbe c-Granula, die ganz den Kornchen der 
in Abb.96a wiedergegebenen Zelle entsprechen. Ahnliche Bilder lassen sich 
mehrfach beobachten. Sie sprechen dafiir, daB die c-Granula nicht durch Um
bildung typischer ot-Granula entstehen. 

Sehr merkwiirdig ist nun das weitere Verhalten cler c-Zellen. Schon in 
Abb. 96c ist eine Vergroberung und Rotlichfarbung der e-Granula zu beobachten. 
Dieser ProzeB hat in der in Abb. 9Sa wiedergegebcnen Zelle noch weitere Fort
schritte gemacht. In der Nahe des Kernes liegen noch orangerote Granula, 
weiter zur Gegenseite hin werden sie granatrot und tropfenartig. Die Tropfchen 
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liegen haufig randstandig urn kleine, im Praparat leer erseheinende Vakuolen. 
Die mit farbloser, nieht fetthaltiger Fliissigkeit gefullten Vakuolen vergroBern 
sieh mehr und mehr, ebenso die ihnen aufliegenden Klumpehen und Tropfen 
(13. Abb. 98b). Der Kern dieser Zelle zeigt eine leichte Eindellung, Kernmembran 
und Kerninhalt sind dunkler gefarbt als in den vorausgehenden Stadien. 1m 
weiteren Verlauf schwellen die Vakuolen immer mehr an, so daB das Cytoplasma 
auf schmale, yom Kern zur Zelloberflaehe ziehende Wabenwande besehrankt 
wird, in denen die rot gefarbten Tropfen teils langausgezogen sind, teils zu groBeren 
zusammenflieBen (s. Abb. 99a und b). In anderen Fallen findet man den Kern 
gegen die Zellobedlaehe gedrangt, wahrend die Vakuolen zu einer einzigen 
groBen Blase versehmelzen, deren Wandung groBe, tiefrot gefarbte tropfige 
Gebilde anliegen (s. Abb. 9-90). SohlieBlieh sehrumpft del,' Kern zu einem kleinen 
verklumpten Korper zusammen, die Vakuolen entleeren ihren lnhalt in das 
umgebende Gewebe, worauf das Ganze zu einem unsoheinbaren, unregelmaBig 
geformten Rest kollabiert, der der Resorption anheimfallt. 

Diese Spatstadien der e-Zellen erinnern an Zellformen, die SATWORNlTZ
KAJA (1926) in der Hundehypophyse naeh Thyreoidektomie wie naeh starker 

abc 
Abb. 99a-c. Fortgeschrittene Degenerationsstadien von e-Zellen:' RingeL Fix. Susa. Paraffin. 5 ft. Azan. 

Vergr. 1: 1250. 

Piloearpinisierung auftreten sah. Aueh TSCHASSOWNlKOW (1915) seheint beim 
Hund ahnliehe Zellen beobaehtet zu haben. SATWORNlTZKAJA ist der Auffassung, 
daB es sieh urn veranderte basophile Zellen handelt, deren sekretorisehe Tatigkeit 
aufs auBerste gesteigert ist. Da der Autor ahnliehe Zellen, wenn aueh nur sehr 
sparlieh, aueh in der Hypophyse eines gesunden jungen Hundes antraf, stellt er 
es in Abrede, daB es sieh urn pathologisehe Zellformen handle. leh selbst fand 
typisehe e-Zellen in reifem wie degenerierenden Zustand in Hunde- und Katzen
hypophysen vor. In besonders reiehlieher Menge traf ieh sie in der Hypophyse 
eines kastrierten Katers an. 

Es ist moglieh, daB die e-Zelle dem von WOLFE, CLEVELAND und CAMPBELL 
in der Hundehypophyse gefundenen Typus II entsprieht. Die Granula dieser 
Zellen farben sieh bei der von den Verfassern angegebenen Methode orangerot, 
sind nieht so dieht gepaekt wie in IX-Zellen. Das Cytoplasma ist in den jungeren 
Stadien blau gefarbt, in den alteren farblos. Aueh die Farbbarkeit der Granula 
mit Eisenhamatoxylin stimmt uberein. Die oben besehriebenen Degenerations
stadien werden von WOLFE und seinen Mitarbeitern nieht erwahnt, dagegen 
besehreibt !-AUNOlS Zellen mit Vakuolen, deren Inhalt sieh stark mit Eisenhama
toxylin farbt. Diese Zellen konnten vielleieht mit den vorausgehend besehriebenen 
Degenerationsformen der e-Zelle identiseh sein. LAlJNOIS selbst reehnet sie den 
Eosinophilen zu. Aueh ein Teil der sog. siderophilen Zellen entsprieht den s-Zellen. 

'YJ'fJJ Die entgranulierte, vakuolisierte Zelle. Die erschOpfte Zelle. 
Neben all diesen, in den vorausgehenden Absehnitten besehriebenen Zell

formen findet sieh noeh eine weitere: die entgranulierte, vakuolisierte 
Zelle (s. Abb. 100). Sie ist gegenuber den anderen Zellformen dadureh gekenn-
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zeichnet, daB sie mit einem stark vakuolisierten Cytoplasma ausgestattet ist, das 
keinerlei spezifisch farbbare Granula enthalt und im Gegensatze zu den tX-, fl-, 
Yo, c5- und c-Zellen oder auch den undifferenzierten Stammzellen namentlich im 
Spatstadium keine deutliche membranartige Begrenzung mehr erkennen laBt. 
Es spannt sich dann auf dem Schnittbild in wechselnder, zum Teil sehr 
betrachtlicher Ausdehnung wie feines Spinnengewebe zwischen den benach
barten Zellen aus, deren Zelloberflachen gewissermaBen die Begrenzung der 
vakuolisierten Zelle bilden (s. Abb. 92, vak. Z.; Abb. 95, Zelle e; Abb. 130, 
vak. Z.). Bei der Feinheit der Struktur ist es verstandlich, 
daB man den Zelleib in diesem Zustand nur in guten, kurz 
nach dem Tode fixierten Praparaten antrifft. Erfolgt die 
Fixierung erst 2-3 Stunden p. m., so sind yom Cytoplasma 
dieser Zellen meist nur noch sparliche, zusammengeschrumpfte 
Reste vorhanden, wenn nicht gar der zugehorige Kern frei 
im Gewebe zu liegen scheint. 

Das Cytoplasma ist in normal differenzierten Azan- oder 
Kresazanpraparaten fast ungefarbt; es ist von zahlreichen 
groBeren und kleineren Vakuolen durchsetzt, die eine farb
lose, nicht darstellbare Fliissigkeit enthalten. Nur bei einem 
Teil dieser Zellen ist der Zelleib im Sudanpraparat mit 
Lipoidtropfchen angefullt. In einzelnen Zellen finden sich im 
Cytoplasma noch einige Granula, die sich mit Azocarmin, 
Resorcinfuchsin oderAnilinblau brben und dadurch die Her
kunft der Zelle erkennen lassen. In typischen Zellen aber 
fehlen sie vollstandig, so daB es unmoglich ist, zu entscheiden, 
aus welcher Zellart sie hervorgegangen sind. Auch Mitochon

Abb. 100. Entgranu
lierte, vakuolisiertc 
Zelle. Hinger. Fix. 
Susa. Paraffin 5". 

Kresazan. 
Vergr. 1: 1250. 

drien sind nur in sehr geringer Zahl als einzelne Korner in den Wabenwanden 
oder in der Nahe des Kernes nachzuweisen. 

Der Kern der entgranulierten, vakuolisierten Zelle kann verschiedenes Aus
sehen zeigen. Oft hat er die Gestalt eines hellen, prall gespannten Blaschens, 
in dem ein bis zwei acidophile Nukleolen und feine Chromatinkornchen liegen. 
Derartige Kerne unterscheiden sich in keiner Weise von jenen typischer y- oder 
c5-Zellen und nichts deutet darauf hin, daB sie zum Untergang bestimmt waren. 
In anderen Zellen dagegen hat die Kernmembran ihre Spannung verloren; 
sie zeigt welligen Verlauf, Falten und Einbuchtungen; und schlieBIich kann das 
Kernblaschen unter Verdichtung seiner Substanz zu einem kleinen unregelmaBig 
geformten Gebilde zusammenschrumpfen, das allmahlich zugrunde geht. Als 
Gegenstiick dazu findet sich ab und zu eine vakuolisierte Zelle, deren Kern sich 
unter weitgehendem Verlust seines Chromatingehaltes zu ungewohnlicher GroBe 
aufblaht. 

Die geschilderten Zellen sind ohne Zweifel als Endstadien der verschiedenen 
differenzierten Zellarten des Vorderlappens zu betrachten. Sie unterscheiden 
sich durch die starke Vakuolisierung, die GroBe ihres Zelleibes und haufig auch 
durch das Fehlen erkennbarer Zellgrenzen von den undifferenzierten Stammzellen. 

Die entgranulierten, vakuolisierten Zellen gehen im weiteren Verlauf unter 
allmahlicher Entleerung ihrer Vakuolen in erschopfte Zellen uber, kleine, 
unscharf begrenzte Gebilde, deren blasser, chromatinarmer Kern nur mehr 
von sparlichem Cytoplasma umgeben ist (s. Abb. 92, Zelle e, Abb.95, Zelle t, 
Abb. 130, e.Z.). Sie finden sich uberall in den Zellstrangen, eingezwangt in 
die Lucken zwischen den ubrigen Zellen. Die Form des Kernes ist bald langlich, 
bald tropfenformig, oval oder rundlich, je nach den Lageverhaltnissen, in denen 
sich die Zelle befindet. Ein Teil der erschOpften Zellen geht wohl zugrunde, 
ein anderer aber geht nach einem Ruhestadium unbekannter Dauer unter 



124 Die mikroskopische Anatomie der Hypophyse. 

amitotischer Teilllng direkt oder iiber das Stadium des mehrkernigen Plas
modiums wieder in verjiingte undifferenzierte Zellen iiber. 

Vakuolisierte und erschOpfte Zellen entsprechen jener Gruppe der Haupt
zellen, die im Schrifttum, soweit die Erscheinung nicht auf postmortalen Ver
anderungen beruht, als Hauptzellen oder auch als chromophobe Zellen mit 
fehlenden Zellgrenzen beschrieben sind. THAON, COLLIN, WEIS haben iiberein
stimmende Formen unter der Bezeichnung "cellules epuisees" geschildert. 

MORATo (1932-36) beschreibt als Endstadium der granulierten Zellen 
die blaschenartige Zelle ("cellule vesiculeuse"). Sie wird als umfang
reiche Zelle mit sehr deutlicher Zellkontur charakterisiert, die einen aufgeblahten 
Eindruck erweckt. Das Cytoplasma, das keine Farbe annimmt, enthalt sehr 
viele Vakuolen verschiedener GroBe und Lage. Die Wandung derselben wird 
von zarten anastomosierenden Cytoplasmastrangen gebildet, die vom peri
nuklearen, verdichteten Cytoplasma ausstrahlen. Argentophile und siderophile 
Granula sowie Mitochondrien sind nur sparlich vorhanden. Die Zellen ent
stehen nach MORATo aus den granulierten durch Umwandlung der Kornchen 
in Fliissigkeit. Dieses Produkt ist unfarbbar und halt das Innere der Zelle 
in Spannung. Infolge dieser Anfiillung mit Sekretionsprodukt lehnt es MORATo 
ab, diese Zellform mit Collin als "cellule epuisee" zu bezeichnen. Zu einer 
solchen wird sie erst, wenn sie dasselbe entleert hat. 

Anhang. Die "Silberzellen" von BIONDI. Vor kurzem beschrieb BIONDI 
(1936) in menschlichen Vorderlappenpraparaten, die nach der Methode von 
DUBRAUZKI, HERRERA-BoLLO oder BIONDI mit Silber impragniert waren, im 
Innern der Epithelstrange intensiv schwarz impragnierte Gebilde, die mit Vor
liebe zentral gelegen sind. "Sie sind sehr verschieden gestaltet, bald durch dicke 
und plumpe, bald durch schlanke Auslaufer derart miteinander verbunden, daB 
ein Netzwerk resultiert, welches die Epithelstrange durchzieht und die einzelnen 
Epithelzellen umrahmt." Die Deutung dieser Gebilde bereitet, wie BIONDI selbst 
hervorhebt, Schwierigkeiten. Sicher ist, daB sie mit Bestandteilen des Binde
gewebes nichts zu tun haben. Weiterhin ist sicher, daB ein Teil der Substanz 
intercellular gelegenem Kolloid entspricht. In anderen Fallen findet aber BIONDI 
den schwarz impragnierten Stoff innerhalb einer kernhaltigen Zelle, deren 
Cytoplasma er verdeckt. Diese Zellen unterscheiden sich von den gewohnlichen 
Driisenzellen dadurch, daB sie schmaler sind und ihre Fortsatze oft verzweigt 
aussehen. Nach BIONDI handelt es sich um eine argyrophile Substanz, die 
sowohl intra- als auch intercellular liegt. Er vermutet, daB dieser argyrophile 
Stoff innerhalb einer bestimmten Zellart gebildet und dann in intercellulare 
Bezirke abgeschieden wird. Dem ganzen Aussehen nach glaube ich, daB durch 
die Methode ein Tell der hyperchromatischen Zellen, bzw. die in ihnen ent
stehende und beim Zugrundegehen der Zellen frei werdende Substanz dar
gestellt wird. Doch bedarf die Frage noch weiterer Untersuchungen. 

c) Die genetischen Beziehungen der Zellarten des Vorderlappens. 
ex) Das Verhalten im vollentwickelten Organ. 

Die Frage nach dem genetischen Zusammenhang der einzelnen Zellarten 
des Vorderlappens veranlaBte die Aufstellung der verschiedensten "Stamm
baume", ohne daB es bis jetzt gelungen ware, eine allseitig anerkannte Losung 
zu finden. Noch immer stehen sich vor allem zwei Auffassungen gegeniiber: 
nach der einen stellen die verschiedenen Zellformen des Vorderlappens nur 
verschiedene, ineinander iibergehende Reifungs- und Funktionsstadien ein und 
desselben Zelltypus dar ("unitaristische Auffassung"), nach der anderen dagegen 
entsprechen die reifen Formen spezifisch differenzierten Zellarten, die nach 
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erfolgter Differenzierung selbstandig bleiben und nicht ineinander ubergehen 
("pluralistische Auffassung"). Zwischen beiden Extremen gibt es noch ver
mittelnde Stellungnahmen. 

Die ersten Untersucher FLESCH, DOSTOIEWSKY, LOTHRINGER u. a. begnugen 
sich mit der Feststellung, daB im Vorderlappen zwei verschiedene Zellarten 
vorhanden sind; Herkunft und gegenseitige Beziehung dieser Zellen werden nicht 
naher erortert. Auch SCHONEMANN, der "die Entwicklung chromophiler Zellen 
eher als einen Degenerationsvorgang" auffaBt, der in normalen Hypophysen 
nicht oder nur selten vorkommt, spricht nur von einer "Umbildung der normalen 
Hypophyse zu der chromophoben Form"; auf Einzelheiten des gegenseitigen 
Zusammenhanges der Zellen geht er nicht ein. Die erste Erorterung der gene
tischen Beziehungen findet sich bei SAINT-REMY (1892), der dabei die Existenz 
zweier differenter Zellarten in Abrede stellt. "Es gibt nach unserer Auffassung 
in diesem Organ nur eine Art von Drusenzellen und die differenten Formen, 
die man antrifft, sind nur verschiedene Aspekte, die den Entwicklungsstadien 
identischer Elemente entsprechen." Der primitivste Zustand diinkt SAINT
REMY der zu sem, "wo die Granula kaum deutlich sind, das Protoplasma sich 
in FLEMMINGscher Flussigkeit gleichmaBig dunkelgrau, in ALTMANN-Praparaten 
rot farbt. Der letzte Zustand ist der, wo die Zelle in FLEMMING-Praparaten 
nur ein ungefarbtes, sparliches, wabiges Protoplasma besitzt, das die letzten 
Anzeichen einer ihrer Granula beraubten Zelle zeigt." 

Merkwiirdigerweise wurde die Arbeit von SAINT-REMY bis in die jiingste 
Zeit immer wieder als Stutze dafiir angefiihrt, daB es im Vorderlappen nur 
eine Zellart gibt, obwohl schon ein Blick auf die von SAINT-REMY angewandte 
Technik (Fixierung nach FLEMMING, Farbung nach ALTMANN) zeigt, daB fur den 
Autor darnach nicht einmal eine Scheidung zwischen eosinophilen und baso
philen Zellen moglich war. Nur BAILEY (1921) erkannte dies und hob hervor, 
daB SAINT-REMY infolge der von ihm befoIgten Methodik die Mitochondrie;n 
der basophilen Zellen irrtumlich fur eosinophile Granula hielt. Den Unter
suchungen SAINT-REMYS kann also schon aus mikrotechnischen Grunden fur 
die Entscheidung der vorliegenden Frage heute keine Beweiskraft mehr zu
erkannt werden. 

Ein weiterer Verfechter einer "unitaristischen" Auffassung war BENDA 
(1900, 1904). Er erkIart die verschiedenen Zellformen fur Funktionsstadien em 
und derselben Zellart, ordnet sie aber in einer etwas anderen Reihenfolge als 
SAINT-REMY. Nach ihm sind die kleinen chromophoben Zellen als Jugend
und Ruheform der Drusenzellen zu betrachten, aus der durch Ansammlung 
acidophiler Kornchen die gewohnlichen eosinophilen Zellen hervorgehen. Diese 
wiederum zeigen aIle Ubergange zu groBen basophilen (amphophil) gekOrnten 
Zellen, die BENDA als die Reifungsform des Zyklus betrachtet. Aus ihnen ver
schwinden allmahlich die Korner durch Losung, wahrend die Zelle unter Vakuo
lisierung degeneriert. STENDELL (1914) dagegen halt umgekehrt die basophilen 
Drusenzellen fur unreife ZeIlen, die "als reife Formen acidophil reagieren und 
nach der Sekretentleerung chromophob erscheinen". Spater (1927, 1932) gab 
BENDA selbstunter Hinweis auf die Mangel der fruheren Untersuchungstechnik 
den unitaristischen Standpunkt mehr oder weniger auf. Die Tatsache, daB einer
seits jede der beiden Zellarten (Eosinophile und Basophile) in den meisten 
Hypophysen in bestimmten Gegenden besonders angehauft ist, und ferner die 
Beobachtung, daB sowohl reine basophile wie reine eosinophile Adenome vor
kommen, zeugen, wie BENDA in Bestatigung der ERDHEIMSchen Ausfiihrungen 
hervorhebt, gegen seine fruhere Hypothese. Ein fur diese sprechender Grund 
solI nach BENDA allerdings auch jetzt noch bestehen: der gelegentliche Befund 
beider Arten von Kornern in ein und derselben Zelle. BENDA kommt daher zu 
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dem Ergebnis, daB die Frage noch weiterer Untersuchung bedarf und vorlaufig 
in suspenso bleiben muB. 

Was nun das Vorkommen roter und blauer Granula in ein und derselben Zelle 
betrifft, so wurden derartige Befunde von verschiedenen Autoren erhoben. 
So beschreibt THAON basophile Zellen, in deren Cytoplasma auch einige acidophile 
Granula lagen. TRAUTMANN (1909) fand bei Katze und Esel mitunter Zellen, 
die am einen Pol "Basophilie", am anderen "Acidophilie" zeigten. Bei anderen 
(Schal, Schwein) fand er im "basophilen" Protoplasma, wenn auch nur relativ 
selten, "acidophile" Kornchen. 

Derartige Beobachtungen spielen nicht nur bei BENDA, sondern auch bei 
anderen Autoren als Beweis eines Uberganges der einen Zellart in die andere 
eine wichtige Rolle. Oft mag es sich, wie auch J. F. KRAUS annimmt, um Tau
schung durch Anschnitte dariiber liegender Zellen handeln. Das ist um so leichter 
moglich, als die eosinophilen Zellen des ofteren in das Cytoplasma basophiler 
Zellen eingedriickt sind, wodurch muldenformige, vom Cytoplasm a der Eosino
philen ausgefiillte Vertiefungen entstehen. lch kann jedoch nicht glauben, daB 
sich so geiibte Mikroskopiker wie BENDA oder TRAUTMANN dadurch hatten 
tauschen lassen. Dagegen vermute ich, daB sich ein Teil dieser Beobachtungen 
daraus erklart, daB die auf S.119f. beschriebenen und in den Abb. 86, 97 und 130 
wiedergegebenen Kolloidtropfchen, die auch in eosinophilen Zellen vorkommen, 
gelegentlich mit basophilen Granulationen verwechselt wurden, zumal bei An
wendung von Farbemethoden, die wie das Eosin nicht nur OC-, sondern unter 
Umstanden auch y- und b-Granula rot farben, wahrend die Kolloidtropfchen bei 
Hamatoxylinfarbung eine graublaue Farbung annehmen konnen. 1m Zusammen
hang damit ist auch zu erwahnen, daB die von BENDA gebrauchten Farbe
methoden zumal an Sektionsmaterial keine scharfe Trennung der Granula 
erlauben (man vgl. dazu Abb. 3 der BENDAschen Arbeit 1932). Es ist aber 
nicht zu bezweifeln, daB gelegentlich Zellen vorkommen, in welchen z. B. auch 
bei Azanfarbung rote und blaue Granula in einer Zelle zu beobachten sind. So 
fand ich, allerdings erst nach langem Suchen, z. B. die in Abb. lOla und b 
wiedergegebenen Zellen. Das Cytoplasma derselben ist schwach basophil und 
birgt neben feinen und groberen blau gefarbten Kornchen auch eine Reihe von 
groben, rundlichen roten Kornern. In der Abb. 101 b sind die groBeren der rot
gefarbten Korner noch von einer deutlichen blauvioletten Hiille umschlossen. 

Eine Tauschung durch aufliegende, flach angeschnittene Zellen liegt bei den 
oben abgebildeten sicher nicht vor. Auch eine kiinstliche Entstehung durch 
Farbstoffiiberlagerung infolge schlechter Extraktion oder dergleichen ist aus
zuschlieBen. Trotzdem ich also bei diesen Zellen von der Realitat der Erscheinung 
iiberzeugt bin, vermag ich sie ebensowenig wie TRAUTMANN bei den von ihm 
beobachteten Zellen als Zeichen eines Dberganges der einen Zellart in die andere 
zu deuten. Dazu finden sich diese Zellen in normalen menschlichen Hypophysen 
viel zu selten. Auch unterscheiden sich die Granulationen betrachtlich von 
typischen oc-Granula. Ein standig stattfindender Dbergang, wie er bei Zutreffen 
der Hypothese BENDAS und anderer stattfinden miiBte, wird durch diese nur 
gelegentlich zu erhebenden Befunde nicht erwiesen. Auffallend ist auch das 
abweichende Verhalten des Kernes dieser Zellen. 

BLAIR-BELL halt die Eosinophilen fiir die eigentlichen aktiven Sekretzellen, 
die ihr Sekret in die Blut-~ymphge£aBe abgeben. 1st kein groBer Bedarf an 
Sekret vorhanden, so werden die Zellen basophil und groBer. Sie werden all
mahlich dunkler und sondern schIieBlich basophiles Kolloid zwischen die Nachbar
zellen ab, die eine blaschenartige Wandung um das Kolloid bilden konnen. 
Nach dieser Abgabe von basophilem Kolloid werden die Basophilen zu kleinen ge
schrumpf ten Chromophoben mit groBen Kernen. Bei bestimmten Zustanden -
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Schwangerschaft, Thyreoidektomie u. dgl. - regenerieren die kleinen Chromo· 
phoben ununterbrochen zu groBen Chromophoben (Schwangerschaftszellen), 
wahrend die Eosinophilen nicht mehr so stark zur Ausbildung kommen. 

In neuerer Zeit wird die "unitaristische" Hypothese von BAUDOT, STEWART, 
COLLIN, S. FRANCK, SUSMAN, STUTINSKY, POPA und FIELDING, FRASIN u. a. 
verfochten. STEWART (1922) glaubt in den Basophilen der Kaninchenhypo· 
physe das allmahliche Auftreten eosinophiler Granulationen feststellen zu 
konnen. Auf diese Weise sollen aus Basophilen reife Eosinophile entstehen, 
deren Granula sich nach und nach zu einer rotlich.gelblichen Substanz 
verflussigen, die als Sekret entleert wird. Die Zelle zeigt auf diesem Stadium 
in ihrer Peripherie einen eosinophilen Ring. Nach der Sekretabgabe solI 
die Zelle allmahlich wieder basophil werden und dann den Zyklus von 
neuem beginnen. Man wird vergeblich versuchen, in den von STEWART bei· 
gegebenen Abbildungen auch Beweise fUr den von ihm behaupteten merk· 
wiirdigen Sekretionszyklus zu finden. Ebensowenig konnte ich in gut fixierten 
Praparaten von Kaninchenhypophysen 
beweisende Bilder entdecken . .Ahnlich 
wie STEWART laBt auch FRASER (1921) 
aus Basophilen Eosinophile entstehen. 
Spater trennt sich nach ihm die eosino· 
phile Substanz von der Zelle ab; die 
zuruckgebliebene "kleine Zelle" ent
wickelt sich wieder zur Basophilen. 
Auch von FRASER wurden fUr diese 
Auffassung keine Beweise beigebracht. 
Nach BAUDOT entgprechen die chromo

a b 
Abb.101. Rot und blau granulierte Zellen aus dem 

menschlichen Vorderlappen. Hinger. Fix. Susa. 
Paraffin 5 p,. Azan. Vergr. 1: 1250. 

philen Zellen der Autoren in ihren verschiedenen Variationen den Anfangsstadien 
des Sekretionszyklus, wahrend die Chromophoben oder Hauptzellen am Ende des· 
selben stehen. Nach Abgabe der Sekretstoffe ist die chromophobe Zelle fahig, sich 
zu verjungen und nach dem Schema: verjiingte Zelle - granulierte oder chromo· 
phile Zelle - chromophobe Zelle - verjungte Zelle einen neuen Zyklus zu beginnen. 

Ebenso tritt COLLIN dafiir ein, daB die kaleidoskopartigen Bilder, die die 
Drusenzellen des Vorderlappens darbieten, nur Funktionsarten ein und derselben 
Zellart darstellen, namlich der Hypophysiszelle. In Einzelheiten finden sich 
Abweichungen gegenuber BAUDOT. Das Anfangsstadium wird nach COLLIN 
(1924, 1933) dargestellt durch die Hauptzelle mit auBerst sparIichem basophilem 
oder amphophilem, an Mitochondrien armen Cytoplasma. Diese wandelt sich 
nun in eine eosinophile Zelle mit einem dem Anschein nach homogenen Cyto. 
plasma um, die im weiteren VerIauf zu einer typischen eosinophilen Zelle mit 
eosinophilen Granulationen wird. Von diesem Stadium an eroffnen sich fur die 
eosinophile Zelle mehrere Moglichkeiten der Weiterentwicklung. Sie kann durch 
Endocytogenese in ihrem Innern eine junge Hauptzelle bilden; sie kann 
degenerieren (trube hypereosinophile Zelle mit pyknotischem Kern) oder sich 
erschopfen (hypoeosinophile Zelle), oder sie kann sich, was meistens der Fall 
ist, in eine cyanophile Zelle umwandeln. Auch die cyanophile Zelle hat dann 
wieder verschiedene Moglichkeiten vor sich. Sie kann durch Endocytogenese 
einer jungen Hauptzelle den Ursprung geben, oder durch mehrfache Teilung des 
Kernes freie Kerne und in der Folge Hauptzellen entstehen lassen, oder als hyper. 
cyanophile Zelle degenerieren oder sich allmahlich unter dem Bilde einer hypo· 
cyanophilen und erschopften Zelle verbrauchen (s. Abb. 102). In ahnlicher 
Weise nimmt COOPER (1925) einen t)bergang der eosinophilen Zelle in eine baso· 
phile an, welch letztere zur neutrophilen und dann ohne Dazwischentreten 
von undifferenzierten Zellen wieder zur eosinophilen wird. 
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Der springende Punkt ist auch hier wieder der Ubergang der eosinophilen 
Zelle in die basophile. Ich muB gestehen, daB ich dafiir weder in den Ausfiih
rungen, noch in den zum Teil auch farbig wiedergegebenen Abbildungen COLLINS 
einen Beweis fand. Ebenso bemiihte ich mich vergeblich, die notigen Zwischen
stadien in meinen eigenen Praparaten aufzufinden. DaB Zellen, wie in Abb. 100, 

@a 
nicht als solche gelten konnen, wurde 
schon erortert. COLLIN selbst ver
sucht das Fehlen von Ubergangs
bildern zuerst (1929, zusammen mit 
FLORENTIN) damit zu erklaren, daB 
der Ubergang ganz plOtzlich statt
findet. Der Widerspruch, der darin 
gegeben ist, daB die Eosinophilen 
gewohnlich viel mehr Granula ent
halten als die Basophilen, veranlaBt 
COLLIN zur Annahme, daB vor dem 
Ubergang der UberschuB an eosino
philen Granula ausgestoBen wird. 
In einer spaterenArbeit (1931) wider
ruft aber COLLIN das Stattfinden 
eines derartigen Sekretionsvorgan-
ges; nach ihr vollzieht sich der Uber
gang der eosinophilen Zelle in eine 
basophile in zwei Zeiten: im ersten, 
sehr kurz dauernden Abschnitt er
fiihrt das Hyaloplasma durchHydra
tation eine Veranderung seiner farbe-

k rischen Reaktion; im zweiten, der 
sich anscheinend langer hinziehen 
kann, greift die Hydratation schritt
weise auf die acidophilen Granula 
uber, deren Zahl im MaBe ihrer Um
wandlung zu basophilen abnimmt. 
Nach COLLIN lassen sich die Uber-

Abb. 102. Schematische Darstellung des Sekretions· 
zyklus der Hypophysiszelle nach COLLIN (1924, 1933). 
a Hauptzelle; b eosinophile Zelle mit homogenem Cyto
plasma; c typische granulierte eosinophile Zelle; d hyper
eosinophile Zelle; e hypo eosinophile Zelle; f cyanophile 
Zelle; g Entstehung ciner Hauptzelle aus einer eosino
philen Zelle durch Endocytogenese; h Entstehung einer 
Hauptzelle aus ciner cyanophilen Zelle; i cyanophiles 
Plasmodium (verwandelt sich dann zu Kernhaufen 
und in junge Hauptzellen); j hypercyanophile Zelle; 

k hypocyanophile Zelle; I erschiipfte Zelle. 

gangsstadien nur in Mitochondrien
praparaten nach Chrom-Osmium
Fixierung (z. B. CHAMPY) beobachten. 
Beim Lesen der COLLINS chen Dar
steHung befielen mich Zweifel, ob 
COLLIN echte mitochondrale Struk
turen und Sekretgranula, die er als 
"acidophile" und "basophile Plasto

somen" bezeichnet, immer genugend auseinanderhalt. Ich selbst konnte den 
von COLLIN behaupteten Ubergang nicht wahrnehmen, auch nicht an CHAMPY
Praparaten. Als weiteren Beweis fUr die Richtigkeit seiner Auffassung 
teilt COLLIN mit, daB sich der Ubergang der Eosinophilen in der Meer
schweinchenhypophyse durch die Verabreichung von Eserin stark beschleu
nigen lasse. Schon wenige Stunden nach der subcutanen Einspritzung von 
1-lO mg trete eine ganz erhebliche Zunahme der Basophilen auf. Bei der 
Nachprufung dieser Befunde konnte BURGDORF (1936) jedoch unter gleichen 
Versuchsbedingungen "keinerlei gesetzmaBig oder auch nur einigermaBen 
regelmaBig sich wiederholende Anderung im Verhaltnis der Chromophilen
formen im Vorderlappen feststeHen". Namentlich war von einer Vermehrung 
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der Basophilen nichts wahrzunehmen. Auch diese Beweisfiihrung COLLINS ent
behrt demnach einer gesicherten Grundlage. 

Ahnlich dem COLLINschen Schema, aber doch in einigen Punkten davon 
abweichend, ist jenes, das FRANCK (1935b, 1936) fiir die Driisenzellen des Meer
schweinchens aufstellt (s. Abb.103). Als Ausgangspunkt des Zyklus nimmt 
FRANCK die chromophobe Zelle (A). In ihrem Cytoplasma treten feine eosino
phile Granula auf, zuerst gering an Zahl, spater mehr. So entwickelt sich all
mahlich iiber das Durchgangsstadium der hypoeosinophilen Zelle (B) die typische 
Eosinophile (0). Diese kann sich in einer der folgenden Weisen weiter ent
wickeln: 1. Sie kann ihre Korner entleeren und iiber das hypo eosinophile 
Stadium (Bl ) in den Zu
stand der Chromophoben 
zuriickkehren. 2. Sie kann 
sich verkleinern; dabei ho
mogenisieren sich die Gra
nula fast vollstandig, wah
rend das Cytoplasma stark 
eosinophil wird; so entsteht 
die kleine eosinophile Zelle 
mit nicht pyknotischem 
Kern (D). 3. Aus der Zelle 
kann durch Endocytogenese 
(COLLIN) eine chromophobe 
Zelle hervorgehen (E). 4. Sie 
kann sich in eine hyper
eosinophile Zelle mit pykno
tischem Kern undhomogeni
siertem Cytoplasma umwan
deln und degenerieren (F). 
5. Endlich konnen sich Gra
nula und Cytoplasma der 

Abb. 103. Der Sekretionszyklus der Hypophysiszelle des Meer
schweinchens naeh S. FRANCK (1935 b). ErkIarung im Text. 

eosinophilen Zelle Schritt fUr Schritt in cyanophile Granula un~ cyanophiles 
Cytoplasma umwandeln (G). Auf diese Weise entsteht iiber eine Dbergangszelle 
eine typische Cyanophile (H). Diese kann sich dann nach einer der folgenden 
Arten weiterentwickeln: 1. Sie kann ihre Korner abgeben und zur Hypocyano
philen werden (I). 2. Sie kann unter beinahe vollstandiger Homogenisierung 
ihrer Korner zu einer kleinen cyanophilen Zelle mit nicht pyknotischem Kern 
werden (J). 3. Durch Amitose des Kernes und Wachstum des Cytoplasmas 
kann ein cyanophiles Plasmodium entstehen (K). 4. Durch Endocytogenese 
kann eine Chromophobe entstehen (L). 5. Die Zelle kann zur hypercyanophilen 
mit pyknotischem Kern degenerieren (M). 

In ausgedehnten Experimenten untersuchte FRANCK (1935-1938) den Ein
fluB, den die Injektion verschiedener Extrakte des Vorderlappens (Wachstums
hormon, thyreotropes Hormon, adrenotropes, gonadotropes und pankreato
tropes Hormon) auf die Hypophysiszellen ausiibt, und kommt auf Grund seiner 
Beobachtungen zu der SchluBfolgerung, daB seine experimentellen Unter
suchungen die Ansicht sehr stark stiitzen, daB acidophile und basophile Zellen 
verschiedene sekretorische und funktionelle Stadien ein und derselben Zelle, 
narnlich der Hypophysiszelle, sind. Einwandfreie, physiologisch auftretende 
Dbergangsstadien verrnag jedoch auch FRANCK nicht zu geben. 

Auch POPA und FIELDING (1935), sowie FRASIN (1935) treten fUr eine Urn
wandlung von eosinophilen Zellen in basophile ein, kornrnen abel' dann auf 
Grund von Versuchen an Hunden noch zu der merkwurdigen Annahme, daB 
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der Ersatz der verbrauchten Driisenzellen zum Teil durch fremde Zellen erfolgt, 
die durch den allgemeinen Kreislauf in die Hypophyse gelangen und dort fest
gehalten werden. Diese Zellen sind nach der Annahme der genannten Autoren 
aller Wahrscheinlichkeit nach Myelocyten und Lymphocyten. Sie konnen dank 
der Bauart der Hypophyse und durch Erniedrigung des Blutdruckes, der durch 
die Knauelbildung der Hypophysenarterien bedingt ist, angehalten werden. 
Die in der Hypophyse verankerten Zellen sollen sich dann ansiedeln konnen 
und zu typischen Hypophysenvorderlappenzellen werden. Die Hypothese er
innert an die von SOYER ausgesprochene (s. S. 146) und ist ebenso unbegriindet 
wie diese. 

SAWYER (1937) unterscheidet im Vorderlappen der Fledermaus embryonale 
Zellen ("embryonic cell"), die sich durch Wachstum vergroBern ("growing cell") 
und dann unter Auftreten von Granula differenzieren ("differenciating cell"). 
Die zuerst gelb gefarbten Granula gehen in gelbrot gefarbte (beide = eosinophil) 
und schlieBlich in blaurot gefarbte (= basophil) iiber. Damit ist der Hohepunkt 
der Differenzierung erreicht: die Zelle wird unter Sekretabgabe ("secretingcell") 
zur entgranulierten ("postsecreting cell"), die zugrunde geht entweder unter 
hyaliner Degeneration oder unter triiber Schwellung. SAWYER nimmt also 
gleich SAINT-REMY, COLLIN u. a. nur einen einzigen Zelltypus an. In meinen 
eigenen mit Azan gefarbten Praparaten von Fledermaushypophysen aus den 
V"erschiedensten Jahreszeiten gliickte es mir jedoch niemals, die von SAWYER 
beschriebenen "Obergangsstadien aufzufinden. 

Diesen Auffassungen stehen nun eine Reihe anderer gegeniiber, in welchen 
zum Teil einzelnen, zum Teil allen Zelltypen ein eigener Zyklus zugesprochen 
wird. GEMELLI (1907) nimmt an, daB sich die chromophoben Zellen am Zyklus 
der Chromophilen nicht beteiligen. Sie bewahren nach ihm immer ihr Aussehen, 
ohne jemals eosinophile Granula irgendwelcher Art zu zeigen. In den Eosino
philen sind die GranuJa erst sparlich, nehmen dann an Zahl zu und haufen sich 
an. SchlieBlich hypertrophiert das Cytoplasma und verschmilzt mit dem gleich
artiger Nachbarzellen zu einem Syncytium, in welchem die Granula zu kleinen 
Schollen verschmelzen, die in den Blutstrom gelangen. Gleichzeitig finden 
Veranderungen am Kern statt, der anfanglich eine regelmaBige Form hat, dann 
aber anschwillt und in seiner Chromophilie abnimmt. Er wird schlieBlich bias chen
artig, unregelmaBig geformt und verliert zuletzt'seine Farbbarkeit. Die baso
philen Zellen verhalten sich nach GEMELLI analog. Auch bei ihnen werden die 
Granula immer dichter und zahlreicher. Dann erscheinen Vakuolen, der Kern 
wird blaschenformig, es bilden sich kleine Klumpen basophile:t: Substanz; zuletzt 
verschmelzen die Zellen zu Zellhaufen, in welchen man die in Auflosung befind
lichen Kerne, die Granula und basophile Brocken sieht. Da GEMELLI basophile 
Zellen, die jiinger als das granulierte Stadium sind, vermiBt, so glaubt er, daB 
eine Umwandlung von eosinophilen Zellen zu basophilen stattfindet, derart, 
daB in ersteren zuerst einige basophile Granula erscheinen, die dann an Zahl 
zunehmen, wahrend die eosinophilen im gleichen MaBe verschwinden. Also: 
eosinophile Zelle - "Obergangszelle - basophile Zelle. Die "Obergangszelle 
GEMELLIS ist demnach charakterisiert durch die gleichzeitige Anwesenheit 
eosinophiler und basophiler Granulationen. 

Nach TRAUTMANN (1909) gehOren aIle im Driisenteil sich findenden Zellen 
mit Ausnahme der eosinophilen Zellen einer Art an. Ihr verschieden
artiges Aussehen entspricht nur dem jeweiligen Funktionszustand. Die fast 
ganz bisauf den Kern reduzierten Zellen halt TRAUTMANN fiir vollstandig sekret
leere, erschopfte Zellen, die wohl zu einem kleinen Teil zugrunde gehen mogen, 
wahrend die Mehrzahl sich wieder zu vollen sekretgefiillten Zellen ausbildet; 
es entsteht zuerst neues Cytoplasma, das bald bei andauerndem Wachstum 
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neues Sekret bildet, bis die sekretgefullte, auch Fettkornchen enthaltende Zelle 
den Gipfel der Fullung und Ausbildung erreicht hat. Dies sind die am tiefsten 
sich Hirbenden basophilen Zellen, in denen die meisten und am dichtesten ge
lagerten Granula gefunden werden. Die Granula riicken oft an die Peripherie 
des Cytoplasmas, so daB man urn den Kern eine helle Zone sieht. Die Zelle fangt 
nun an ihre Produkte zu entleeren; aus den dunklen undurchsichtigen Kernen 
werden groBere mit deutlicher Kernstruktur, wobei das Reticulum zarter und 
feiner wird. Das Cytoplasma wachst bei Abgabe der Granula und tingiert sich 
dann weniger, die Zellgrenzen nehmen undeutliche Konturen an, bis die einzelnen 
Zellen dann scheinbar zusammenflieBen. So entstehen die chromophoben, die 
sich durch undeutliche Abgrenzung und mitunter groBe Dimensionen auszeichnen. 
Ihr Cytoplasma, das sich anfangs leidlich gut fiirbt, wird immer weniger deutlich. 
Es entsteht ein Zustand, in dem nur Kerne in einer schwach gefarbten cyto
plasmatischen Masse liegen (Kernhaufen). Endlich verschwindet das Cytoplasma 
ganz und der Kern bleibt ubrig. "Es ist wahrscheinlich, daB die acidophilen 
Zellen denselben Werdegang nehmen; es konnten an diesen wenigstens auch 
helle und dunkle Zellen und ein ZusammenflieBen der helleren beobachtet 
werden. Es ist aber verwunderlich, daB die wirklich chromophoben Zellen 
mit schwacher acidophiler Reaktion in verschwindend geringer Anzahl vor
handen sind, gegenuber denen mit schwach basophiler Reaktion." Eine 
Umwandlung acidophiler Zellen in basophile mochte TRAUTMANN ablehnen, 
obwohl er, wenn auch nur selten, in basophilen Zellen acidophile Granula sah 
(s. S. 126). 

Wiederum verschieden davon ist die von E. J. KRAus (1914) angenommene 
Zyklusfolge. Nach ihm entstehen aus teils nackten, teils von sparlichen Cyto
plasmaresten umgebenen Kernen, die KRAUS als typische Hauptzellen 
bezeichnet, unter VergroBerung des Cytoplasmas und scharfer Abgrenzung un
granuliertc Zellen, sog. Ubergangszellen, deren Cytoplasm a sich gegenuber 
Hamalaun-Eosin amphophil verhalt. Durch zunehmende Aufnahme basophiler 
Granula werden sie zu typischen basophilen Zellen. Umgekehrt laBt sich be
obachten, wie ein Teil der basophilen Zellen allmahlich seine Kornchen verliert, 
so daB die Zellen infolge ihrer schiitteren Granulierung vorerst nur lichter gefarbt 
erscheinen. Die Folge vollstandiger Entgranulierung ist eine feine porose Be
schaffenheit des nun blaB gefarbten Zelleibes, der in diesem Zustand quasi das 
Negativ der ursprunglich dicht granulierten Zellen darstellt. SchlieBlich zer
fallt der mit Hamatoxylin-Eosin "amphophil gefarbte Zelleib, die Kerne benach
barter ZeBen rucken zusammen, wobei sie teils nackt, teils von sparlichen Resten 
des zum groBten Teile zerfallenen Protoplasmas umgeben sind". Das Ausgangs
stadium ist hiermit wieder erreicht. Ob normalerweise Basophile aus Hauptzellen 
auch direkt entstehen konnen, ohne Ubergangszellen, vermag KRAUS mit Sicher
heit nicht zu entscheiden, halt es jedoch fur wahrscheinlich. 

Das Entstehen eosinophiler Zellen erfolgt nach KRAUS iihnlich wie bei den 
Basophilen, mit dem Unterschiede, daB dieselben anscheinend nur direkt aus 
den Hauptzellen hervorgehen, ohne die bei den basophilen Zellen beschriebenen 
Ubergangszellen. "Anscheinend zugleich mit den unter scharfer Abgrenzung 
des Protoplasmas erfolgendem Wachstum findet die stetig zunehmende Auf
nahme acidophiler Granula statt. Nach erfolgter Reife beginnt, allerdings 
selten in so reichlichem MaBe wie es bei den Basophilen der Fall ist und vorwie
gend in hoherem Alter, ein Teil der eosinophilen Zellen seine Kornelung zu ver
lieren. Dabei ist die Granulaelimination bei den Eosinophilen durch nichts ver
schieden von demselben Vorgang bei den Basophilen." Bei den Eosinophilen 
erfolgt manchmal die Entgranulierung der Zellen so, daB man einen Teil der Zelle 
bereits frei von Kornern und von feinporoser Beschaffenheit findet, wahrend der 
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andere noch mehr oder weniger deutlich granuliert erscheint. Durch Zerfall 
der entgranulierten Zelleiber entstehen aus eosinophilen Zellen, genau wie aus 
basophilen, wiederum Hauptzellen. Einen tJbergang chromophiler Zellen in
einander stellt KRAUS vollig in Abrede. Bilder, bei denen acidophile und basophile 
Granula gleichzeitig in einer Zelle wahrzunehmen sind, erklaren sich nach KRAus 
aus mangelhafter Differenzierung bei der Farbung oder durch Uberlagerung 
zweier Zellen. 

Den extremen Gegensatz zu der unitaristischen Auffassung COLLINS bildet die 
von BIEDL (1922) vertretene Ansicht. Nach ihr differenzieren sich "aus der Grund
type einer einzigen Zellart, etwa yom Aspekt der ungranulierten Hauptzellen 
im Laufe der Ontogenese verschiedene Zelltypen mit definitiven cytologischen 
Charakteren, so daB schon den verschiedenen Lebensaltern wohlcharakterisierte 
Strukturbilder entsprechen. Die einzelnen Zellarten sind in ihren Leistungen 
durchaus selbstandig und vollenden ihren selbstandigen Funktionszyklus." 
Nach BIEDL "sind die ungranulierten Hauptzellen nicht etwa der Ausgangs
und Endpunkt der Sekretion, deren Hohepunkt durch die granulierten acido
und basophilen Zellen dargestellt wird, sondern sie sind nur Mutterzellen, 
aus welchen sich die granulierten differenzieren, die dann aber weiterhin selb
standige Funktionszyklen durchlaufen". ,,1m Vorderlappen sind mindestens 
drei Arten von Zellen als selbstandige Sekretproduzenten anzusehen, namlich 
die Hauptzellen, die Eosinophilen und die Basophilen, die allerdings genetisch 
auf eine Stammform zuriickzufiihren sind." 

Ebenso wie BIEDL stellen auch ERDHEIM, TRAUTMANN, KRAUS, TSCHAssow
NIKOW, RASCHE, MEZZENA, URASOV, SEVERINGHAUS, WOLFE und Mitarbeiter, 
BERBLINGER, BURGDORF, ZAHL u. a. einen Ubergang von eosinophilen Zellen in 
basophile oder umgekehrt eindeutig in Abrede. Die ablehnende Stellungnahme 
von URASOV und SEVERINGHAUS gegeniiber der unitaristischen Lehre ist um so be
merkenswerter, als beide Autoren ihre Untersuchungen an Praparaten ausfiihrten, 
die nach CHAMPY fixiert waren. Sie arbeiteten also an einem Material, das nach 
COLLIN fiir den Nachweis von Ubergangsstadien ganz besonders geeignet ist 
(s. S. 128). Nach URASOV spricht, abgesehen yom Fehlen jeglicher Ubergangs
formen, die ungleiche Beschaffenheit ihres Mitochondrienapparates gegen einen 
unmittelbaren Ubergang der Eosinophilen in Basophile: er besteht bei den 
Eosinophilen "in allen Sekretionsstadien" aus Kornern, wahrend in den Baso
philen Kornerfaden und Faden iiberwiegen. SEVERINGHAUS betont den auch von 
URASOV (1927) und ATWELL (1929) schon erhobenen Befund, daB der Netzapparat 
der Eosinophilen stets kleiner ist als jener der Basophilen. Dariiber hinaus 
fand SEVERINGHAUS diese beiden Binnennetztypen auch bei Chromophoben; 
er kommt dabei zur Annahme, daB sich mit Hille dieses Merkmals schon unter 
den Chromophoben zwei verschiedene Typen unterscheiden lassen, die sich bisher 
nicht trennen lieBen. Nach ihm werden aus den Chromophoben mit kleinem 
Binnennetz Eosinophile, aus jenen mit groBem aber Basophile. Bei der Riick
bildung der granulierten Zellen in Chromophobe solI sich nach SEVERINGHAUS 
die Basophile mit groBem Binnennetz wieder zu einer Chromophoben mit groBem, 
die Eosinophile dagegen in eine Chromophobe mit kleinem Netzapparat dediffe
renzieren. (Vgl. hierzu das der Arbeit von SEVERINGHAUS entnommene Schema 
Abb. 104, in dem seine, wie die Auffassung einiger anderer Autoren in gedrangter 
Form zur Darstellung gebracht sind. Die COLLINSche Auffassung ist vollstandiger 
aus Abb. lO2 zu entnehmen.) 

Neuerdings berichtet SEVERINGHAUS (1935) auch iiber die Unterschiede im Verhalten 
der Kerne, die in deutlicher Wechselbeziehung zum Chromophilen-Chromophobenzyklus 
stehen. In einer nach ZENKER fixierten und mit Saurefuchsin-Methylgriin-Anilinblau 
gefarbten menschlichen Hypophyse fand er groBe Basophile, die an Stelle des gewohnlichen 
hellen Kernes einen dunklen, einheitlich acidophil gefarbten zeigten. Eine Reihe von Stadien, 
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in welchen der Kern zunehmend pyknotisch wird, geht mit Kornerverlust einher. Eine ahn
liche Reihe von Stadien kann bei den Eosinophilen aufgestellt werden, nur daB sich hier 
die Kerne basophil farben. Ebenso lassen sich unter den Chromophoben solche mit un
deutlichen Zellgrenzen auffinden, in welchen die Kerne entweder stark acidophil oder stark 
basophil sind, wahrend die Mehrzahl der gut begrenzten Chromophoben helle blaschen
formige Kerne besitzen. Bei einzelnen der erstgenannten Chromophoben fallt die Chromatin
reorganisation mit dem Erscheinen spezifischer Cytoplasmagranula zusammen. 
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Abb.104. Schema zur Darstelluug verschiedeuer Hypotheseu iiber die genetischen Beziehungen zwieehen 
den ZeHen des Hypophysenvorderlappens. A Acidophile; B Basophile; C Chromophobe; CaCb acidophile 
bzw. basophile 9h~9mophobe; DaDbDc acidophile, bzw. basophile oder chromophobe degenerierende Zelle; 

tJ Ubergangszelle. Nach SEVERINGHAUS. Anat. Rec. 57, 162, Fig. 3 (1933). 

So sehr die Beobachtungen iiber das Verhalten von Mitochondrien und Netz
apparat im Sinne von URASOV und SEVERINGHAUS gegen einen direkten Uber
gang von eosinophilen und basophilen Zellen sprechen, so wird die Beweiskraft 
dieser Argumente doch dadurch eingeschrankt, daB weder Mitochondrien noch 
Netzapparat etwas Starres darstellen, sondern in ihrer Erscheinungsform, wie 
auch aus den Untersuchungen von GATZ (1937b) und ZAHL (1938) hervorgeht, 
auBerordentlich wandel bar sind. Viel gewichtiger erscheint mir nach wie var das 
Fehlen von Ubergangsstadien, das auch von BURGDORF (In36) hervorgehaben 
wird, der auf Grund der Nachpriifung der COLLINschen Versuche (s. S. 128) 
und der dabei erhaltenen negativen Ergebnisse zu einer Ablehnung der 
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COLLINschenAuffassung der genetischenBeziehungen zwischen den Chromophilen
formen kommt. 

Ebenso wie die kritische Wertung des Schrifttums veranlassen mich auch 
zahlreiche eigene Beobachtungen, die unitaristische Auffassung fur die mensch
liche Hypophyse abzulehnen. lch mochte vielmehr beim Menschen den in 
Abb. 105 schematisch dargestellten Sekretionszyklus annehmen. Darnach kann 
sich die undifferenzierte Zelle (Stammzelle) in junge granulaarme OC-, {J-, y
oder b-Zellen differenzieren. Diese reifen zu typischen Zellen heran, fur die 
sich nun bei jeder Gruppe verschiedene Moglichkeiten bieten. Die typische 
Zelle jeder Gruppe kann 

1. durch amitotische Teilung 2 junge granulareiche Zellen liefern, die wieder 
zu groBen typischen Zellen heranwachsen. 

2. durch amitotische Kernteilung ohne Zellteilung zu einem mehr oder 
weniger umfangreichen Plasmodium heranwachsen; aus diesem kann spater 
unter Zerteilung der gemeinsamen Plasmamasse eine Anzahl junger Zellen 
entstehen (5), die sich wieder zu typischen Zellen entwickeln. 

3. durch Umwandlung der Granula in Sekretvakuolen zu einer hypo
chromatischen (hellen) Zelle werden. Aus ihr entsteht im weiteren Verlauf die 
entgranulierte, vakuolisierte Zelle, die zum Teil zugrunde geht, zum Teil als 
erschopfte Zelle erhalten bleibt. 

4. durch Verdichtung und kolloider Entartung zur hyperchromatischen 
(dunklen) Zelle werden, die im weiteren Verlauf zugrunde geht. 

All diese Stadien konnten, wie sich aus der Darstellung auf S. 80-124 ergibt, 
bei den einzelnen Zellarten beobachtet werden. Nur bei der b-Zelle konnte 
ich das Stadium 2 nicht auffinden. Die c-Zelle entsteht unter Auftreten be
sonderer Granula aus der y-Zelle. Sie geht unter eigentumlichen Verflussigungs
erscheinungen zugrunde (s. S. 121£. und die Abb. 98f.). Aus den erschOpften 
Zellen schlieBlich konnen, unter Umstanden, uber das Stadium eines ungranu
lierten Plasm odiums wieder undifferenzierte Zellen hervorgehen. Die Vorgange 
der Endocytogenese (s. S. 144) und der Kernrenovierung (s. S.87) wurden im 
Schema der Abb. 105 nicht berucksichtigt, um es nicht allzusehr zu komplizieren. 

Wenn ich fUr den Men8chen einen regelmaBigen, zyklusartigen Ubergang von eosino
philen Zellen in basophile oder umgekehrt in Abrede stelle, so ist damit noch nicht gesagt, 
daB ein solcher auch bei keiner anderen Tierart stattfindct. Es ist m6glich, daB namentlich 
bei niederen Tierarten Besonderheiten bestehen. So beobachtete BOCK (1928) im Haupt
lappen der Hypophyse des Stichling8 chromophobe ZeIlen, in deren Cytoplasma etwas baso
phile Substanz nachweisbar war. Diese als "blaB basophil" bezeichnete ZeIlen k6nnen 
nach BOCK in eosinophile iibergehen, so daB also in diesem FaIle bei.de ZeIlarten nur ver
schiedene Alterszustande eines Typus darstellen. Er konnte auch Ubergangszellen beob
achten, die sowohl basophile Substanz als auch eosinophile Granula enthielten. BOCK hebt 
aber selbst hervor, daB beim Stich ling besondere VerhaItnisse vorliegen, da bei dieser Tier
art typische basophile Zellen im Hauptlappen iiberhaupt nicht anzutreffen 
sind. Ich selbst beobachtete im Vorderlappen des Axolotl8 in gr6Berer Anzahl Driisen
zellen, die gleichzeitig typische C(- und {1-Granula enthielten. 

Zusammenfassend ergibt sich, daB es bis jetzt nicht gelungen 
ist, beim Menschen und Saugetier die rcgelmaBige Umwandlung 
typischer oc-Zellen in typische {J-Zellen (oder umgekehrt) im Sinne 
eines Sekretionszyklus nachzuweisen. Das Fehlen von Ubergangs
stadien wie das morphologische Verhalten der Drusenzellen spricht 
in guter Ubereinstimmung mit den physiologischen Befunden da
fur, daB die auf eine gemeinsame Stammform zuruckzuleitenden 
Zellstamme nach ihrer Differenzierung morphologisch wie funk
tionell sel bstandig sind. Diese SchluBfolgerung wird erhartet durch die 
Ergebnisse, die eine Untersuchung der Differenzierung der Zelltypen zur Zeit 
der embryonalen Entwicklung liefert. 
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fJ) Das Auftreten der Zellarten zur Zeit der Embryonalentwicklung. 

Die Anga ben, die im Schrifttum iiber das erste Auftreten der Zellarten des 
Vorderlappens vorliegen, sind nicht sehr reichlich und zudem wenig iiberein
stimmend. 

Ein kurzer Hinweis findet sich bei ERDHEIM (1903), der die ersten eosinophilen Zellen 
bei einem menschlichen Embryo von 29 em S. S. L. beobachtete. Sie liegen nach seinen An
gaben einzeln verteilt und sind noch arm an Cytoplasma, das nur sparliche Granulationen 
entMlt. Die Zellen farben sich intensiver ali! die iibrigen und zeigen gut sichtbare Zellgrenzen. 
Nach CREUTZFELDT (1908) dagegen treten die chromophilen Zellen erst wahrend des 
1. Lebensjahres auf. Auch BmDL (1913, 1915) ist dieser Auffassung. Nach ihm findet man 
beim Fetus und beim Neugeborenen nur kleine, blasse H'1uptzellen mit sehr chromatinreichen 
Kernen und Kernteilungsfiguren. Die chromophilen Elemente erscheinen im 1. Lebens
jahr in dt;!l zentralen Teilen des Vorderlappens, und zwar die basophilen friiher als die eosino
philen. Ubereinstimmend sind die Angaben von STENDELL. 

STAMMLER (1915) findet wahrend der ersten 5 Embryonalmonate keinerlei chromophile 
Zellen. Die ersten eosinophilen Zellen beobachtet er bei einem Embryo von 19 em S. S. L. 
Ihre Zahl vermehrt sich zuerst nur langsam, vom 7. Monat an (30 em) nimmt sie dann 
raseher zu. Basophile Zellen fehlen nach STAMMLER bis zur Geburt vollstandig. 

Nach KEENE und HEWER (1924) trifft man bei Embryonen von II Wochen (also etwa 
53 mm S. S. L.) schon eine sehr ausgesprochene Differenzierung an. Zu dieser Zeit ist die 
Mehrzahl der Zellen basophil, aber man kann auch einzelne eosinophile unterscheiden. 
Ihre Zahl vermehrt sich in der Folge, so daB sie bei Embryonen von 30 Wochen (26,5 em 
s. S. L.) schon bei schwacher VergroBerung stark hervortreten. 

SKUBISZEWSKI (1925) ist dagegen der Ansicht, daB sich die Eosinophilen nicht eher als 
am Ende des 1. Lebensjahres aus den Hauptzellen entwickeln. 

Die ersten eingehenden Untersuchungen brachte HAMMAR (1925). Nach ihm 
beginnt die Bildung von Zellbalken bei Embryonen von 18,5 mm. Die ersten 
eosinophilen Zellen traf HAMMAR bei einem Embryo von 22,1 mm. Sie liegen 
an der Peripherie der Balken, indem sie oft das freie, abgerundete Ende, manchmal 
auch den groBeren Teil einer neuen Knospe bilden. Der Zeitpunkt dieses ersten 
Auftretens ist jedoch individuellen Schwankungen unterworfen; so muBte 
HAMMAR bei seinen folgenden Stadien von 22,2, 22,3 und 22,4 mm ihr Fehlen 
feststellen, und bei zwei weiteren von 22,4 und 25,2 mm waren sie nur in geringer 
Zahl vorhanden. Von 27 mm an sind die eosinophilen Zellen dagegen nach 
HAMMAR regelmiWig anzutreffen. 

Bei einem Embryo von 32,8 mm findet HAMMAR die peripher gelegenen 
Zellen der Balken groBenteils reich an Cytoplasma, mit Eosin stark rot gefii,rbt, 
aber noch ohne deutliche Granula. Die zentral gelegenen Zellen dagegen sind 
entweder klein, mit dunklen Kernen versehen, oder groB, vom Typ der Chromo
pho ben. Beim folgenden Stadium von 33,4 mm stellt HAMMAR in den rot gefiir bten 
Zellen zum erstenmal distinkte eosinophile Granula fest. 

Ein Monat spater (50 mm Stadium) zeigen die Balken vielfach tubu16se 
Form mit Wanden, die aus mehreren epithelialen Schichten gebildet werden, 
deren auBere eosinophile Zellen enthalt. Unter ihnen tritt zum erstenmal bei 
einem Fetus von 51 mm die groBe, weniger granulierte Form auf, wodurch der 
Balken einen "heterogeneren" Charakter erhalt, wie man ihn bei einem in Funk
tion stehenden Organ sieht ("un aspect plus heterog£me, comme on en voit 
chez un organe en fonction"). 

Auf dem nachsten Stadium (53,3 mm) andert sich das Bild insofern, als 
die Balken nUll beinahe iiberall im Vorderlappen hohl sind und an mehreren 
Stellen ihre Lichtungen einen kolloidartigen Inhalt aufweisen. Die eosinophilen 
Zellen sind nun unregelmaBiger iiber die Balken verteilt, so wie sie es im erwach
senen Organ sind. Sie beteiligen sich jetzt des ofteren auch an der Auskleidung 
der zentralen Kanalchen. Bei dem altesten, von HAMMAR untersuchten Stadium 
(85 mm) werden die Balken von groBen und kleinen eosinophilen und von chro
mophoben Zellen gebildet. Die intratrabekularen Hohlraume nehmen zumeist 
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das Aussehen von Blaschen an, von denen einige mit einer kolloidartigen Substanz 
gefiillt sind, die bisweilen deutliche konzentrische Schichtung zeigt. tiber das 
Verhalten der basophilen Zellen vermag HAMMAR keine Angaben zu machen, da 
Fixierung und Farbung, wie er selbst hervorhebt, fiir ihren Nachweis ungeeignet 
waren. Beziiglich der Eosinophilen folgcrt HAMMAR, daB sie auf einem Stadium 
zwischen 22-27 mm erscheinen, aber erst bei 51 mm Veranderungen zeigen, 
die auf eine sekretorische Tatigkeit hinweisen. 

Aus den Untersuchungen HAMMARS geht weiterhin hervor, daB die Balken 
des Vorderlappens zum groBen Teil kompakt entstehen und sich sekundar aus
h6hlen. Ihre Wandung besteht dabei charakteristischerweise aus mehreren 
Zellschichten. Dadurch unterscheiden sie sich von den aus der Hypophysen
tasche entstehenden Divertikeln, die stets von einem einschichtigen Zylinder
epithel ausgekleidet sind. Die letzteren Kanalchen treten erstmals bei einem 
Embryo von 53,3 mm auf. Sie sind, im Gegensatze zu den oben erwahnten, 
meist ohne Inhalt. 

Nach COOPER (1925) ist in der 8. Embryonalwoche die undifferenzierte Zelle 
der einzige Typus der Driisenzelle, der im Vorderlappen vorhanden ist. 1m 
3. Schwangerschaftsmonat treten zum erstenmal eosinophile Zellen auf. Um 
diese Zeit sind nur einige wenige eosinophile Zellen iiber die Tubuli verteilt, 
besonders an der Peripherie der Vorderlappenanlage. Naher dem Zentrum des 
Vorderlappens sind sie hier und da in die Wandung der Tubuli zwischen un
differenzierte Zellen eingestreut. Sie k6nnen auch in Reihen auftreten. Mit 
zunehmendem Fetalalter werden sie zahlreicher. Sie bilden dann kleine Grup
pen. Die ersten Basophilen erscheinen etwas spater als die ersten Eosinophilen 
(31/ 2-4 Monate). Sie treten als einzelne Zellen auf, meist in der Peripherie des 
Vorderlappens. Sie sind viel sparlicher als die Eosinophilen. Gegen Ende der 
Embryonalzeit liegen sie namentlich am vorderen Pol und am vorderen Teil 
des ventralen Randes des Vorderlappens. Neutrophile Zellen (d. i. y-Zellen) 
finden sich nach COOPER erst im 7. Embryonalmonat. 

Nach KRAUS (1927) erscheinen die eosinophilen Zellen in der zweiten Halfte 
der Schwangerschaft, und zwar vorerst nur in geringer Zahl, wahrend die Baso
philen in der Regel erst am Ende der Graviditat oder nach der Geburt zur Aus
bildung gelangen. BERBLINGER trifft die ersten Eosinophilen zu Anfang des 
4. Embryonalmonats, ebenso BENDA (1932); BRAUCHLI im fiinften. Basophile 
sieht BERBLINGERfriihestens beim Neugeborenen, BENDA zu Ende der Schwanger
schaft oder nach der Geburt, wahrend BRAUCHLI sie schon im 5. Monat des intra
uterinen Lebens vorfindet. PHILIPP (1930c) beobachtet "bereits in friiher Zeit 
des embryonalen Daseins einige sparliche Eosinophile". Die Zahl der Eosino
philen nimmt nach ihm mit dem Alter der Feten zu; sie sind beim ausgetragenen 
Neugeborenen reichlicher vorhanden als beim Friihgeborenen, aber gegeniiber 
den undifferenzierten Zellen stets ganz erheblich in der Minderzahl. Basophile 
Zellen treten nach PHILIPP erst spater und bedeutend sparlicher auf. Er fand 
sie bei nicht ausgetragenen Kindem nur einmal in der Hypophyse eines Madchens 
von 47 cm Lange, sonst nur bei ausgetragenen Neugeborenen. Nach RONDININI 
(1933) besteht der driisige Teil der Hypophyse bei 4 cm langen Embryonen 
aus kleinen indifferenten, in Strangen angeordneten Zellen ohne Anzeichen 
einer Differenzierung; bei 5-6 cm langen zeigen sich die ersten mit eosinophilen 
Granula versehenen Elemente. Etwas spater (6-8 cm Lange) treten basophile 
Zellen auf, die aber zunachst noch sehr sparlich bleiben und erst von etwa 20 cm 
Lange ab zahlreicher werden. PETER (1936) findet den Vorderlappen des Neu
geborenen in seinem Zellbestand noch nicht ausgereift. Er findet viele embryo
nale Zellen, die schmal prismatisch sind, daneben chromophobe Hauptzellen 
und eosinophile Elemente. Letztere sind noch klein und meist noch etwas 
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schwach gefarbt. Sie bilden mit den "Obergangszellen ein Viertel der Gesamt
zahl. Basophile Zellen fehlen oder sind nur sehr sparlich vorhanden. PETER 
findet sie einzeln im vordersten Teil der Adenohypophyse eines Neugeborenen. 
Als Besonderheit, die spater schwindet, sind bei alteren Feten und bei Neuge
borenen nach PETER kleine Kalkkonkremente anzutreffen. Kolloid solI nicht 
vorhanden sein. 

1m Gegensatz zu diesen Angaben von HAMMAR, BERBLINGER, PHILIPP, RONDININI u. a., 
die als erste differenzierte Zellart die Eosinophilen auftreten sehen, stehen die Beobachtungen 
von RUMPH und SMITH (1926), die bei Schweineembryonen von 14 em Lange noch keine 
Eosinophilen, aber einige wenige Basophile fanden. Erst bei Embryonen von 16 em trafen 
sie einige Eosinophile an. Viel eingehender sind die Untersuchungen von NELSON (1933a). 
nach denen sich schon bei Schweineembryonen von 50-60 mm Lange eine Anzahl von 
basophilen Zellen vorfinden, die sich bei Malloryfarbung blau farben und deutlich gekornt 
sind. Sie entstehen nach NELSON aus "undifferenzierten Chromophoben". In Embryonen 
von 70-80 mm Lange ist die Zahl der Basophilen deutlich groBer geworden, auBerdem 
sind nun auch einige Eosinophile sichtbar. Beide Zellarten sind schon scharf unterscheidbar. 
Auf dem nachsten Stadium (90-100 mm) sind die Eosinophilen etwas zahlreicher geworden, 
werden aber von den Basophilen an Zahl noch immer weit iibertroffen. Bei Embryonen 
von 1l0-150 mm haben die beiden chromophilen Zelltypen gegeniiber den chromophoben 
etwas zugenommen. Auf dem folgenden Entwicklungsstadium (160-170 mm) setzt eine 
deutliche Vermehrung der Eosinophilen ein. Ferner machen sich Anzeichen einer regionalen 
Verteilung der Eosinophilen bemerkbar. Sie sind am reichlichsten in der caudalen Halfte 
der Driise. Die Basophilen werden relativ sparlicher. Die Chromophoben nehmen gegeniiber 
den friiheren Stadien absolut und relativ abo BeL Embryonen von 180-210 mm setzt sich 
der Anstieg der Eosinophilen fort; sonst keine Anderung. In Stadien von 220-290 mm 
herrschen die Eosinophilen vor. Ihre starke Zunahme iiberdeckt das geringe Anwachsen der 
Basophilen. Das allgemeine Bild der Driise gleicht kurz vor der Geburt weitgehend dem des 
erwachsenen Organes. Ganz entgegengesetzt dazu sind wieder die Angaben von ARON 
(1929), nach dessen Beobachtungen bei Embryonen von Schal, Kalb, Schwein, Meer· 
schweinchen und Mensch zuerst die Eosinophilen auftreten. Beim Rind erscheinen die 
chromophilen Zellen nach ZIMMERMANN (1931) im 3.-31/ 2• Embryonalmonat: die Eosino
philen reichlicher, die Basophilen nur sparlich. In jiingster Zeit berichtet KIRKMAN (1937), 
daB beim Meerschweinchen beide chromophile Zelltypen urn die Mitte des Fetallebens, d. i. 
bei Embryonen von 30 mm Lange erscheinen, und zwar die Basophilen kurz vor den Eosino
philen. Bei Embryonen von 30-40 mm Lange ist das BUd des Vorderlappens vorwiegend 
basophil, bei solchen von 50-80 mm sind Eosinophile wie Basophile zahlreich, bei Em bryonen 
von 100-140 mm iiberwiegen die Eosinophilen. 

Bei der Taube erscheinen die ersten eosinophilen Granula zwischen dem 12. und 16. Tag 
der Bebriitung, die basophilen treten erst F/2 Monate nach dem Ausschliipfen auf (SCHOOLE¥ 
und RIDDLE 1938). 

Diese gedrangte "Obersicht zeigt, daB die Angaben liber den 
Zeitpunkt des erst en Auftretens spezifisch differenzierter Zellen 
wie auch liber die Reihenfolge ihres Erscheinens recht wider
s prechend sind, auch wenn man von den Angaben liber tierisches Material 
absieht und nur jene liber menschliche Embryonen berlicksichtigt. In meinen 
eigenen Serien konnte ich zur weiteren Klarung der Fragen folgendes feststellen: 

Bei einem menschlichen Embryo von 24 mm S. S. L. (ME 24) vermag ich 
zwar beginnende Sprossung von epithelialem Gewebe, aber keine hervortretende 
Eosinophilie einzelner Zellen der Vorderlappenanlage festzustellen. Dies wiirde 
mit HAMMARS Feststellungen nicht in Widerspruch stehen, da auch er das 
regelmaBige Auftreten eosinophilen Zellen erst von einem Stadium von 
27 mm an beobachtete. 

Beim folgenden Stadium (30 mm; ME 36) hat sich die Ausbildung von 
Knospen verstarkt. Dabei sind die an den Scheitelpunkten der Knospen ge
legenen Zellgruppen bei Hamalaun-Eosin-Farbung haufig durch eine starkere 
Rotfarbung ihres bald rundlichen, bald polygonalen Zelleibes ausgezeichnet_ 
Auch die Zellgrenzen treten hier deutlicher hervor, wahrend sie im Innern der Zell
strange des 6fteren nicht zu erkennen sind, so daB man an diesen Stellen den Ein
druck eines syncytialen Zusammenhanges der Epithelzellen gewinnt. Ab und zu 
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treten in den Zellstrangen kleine Hohlraume auf, in welchen rotlich gefarbte 
kolloidartige Tropfen liegen. Die Gestalt der Zellkerne ist sehr wechselnd; neben 
rundlichen, ovoiden und eckigen Formen trifft man auch gebogene und langliche. 
1m Gegensatze zur Form zeigt das Strukturbild der Kerne groBe GleichfOrmig
keit, die durch die gleichmaBige und relativ dichte Verteilung der feinen Chro
matinkornchen charakterisiert ist. Auch diese Befunde wiirden sich also weit
gehend mit jenen von HAMMAR bei etwa gleichaltrigen Embryonen decken. 
Bei der Umfarbung einiger Schnitte mit Methylblau-Eosin nach MANN ergab sich 

Abb.106. Ausschnitt aus der Randzone der Vorderlappenanlage eines menschlichen Embryos von 30 nun 
S.S.L. (ME 36). Die jungen iJ-ZeIIen sind an ihren feinen Granulationen gut erkennbar. Bl.g. BIutgefaB mit 
Dottersackerythrocyten; KoU. kleiner Kolloidtropfen in der Lichtung eines ZeIIstranges. ]'ix. Bouin. Paraffin 

7 p. Methylblau-Eosin nach MANN. Vergr. 1: 540. 

aber ein sehr auffallender Befund: 1m Cytoplasma der vorher dureh 
ihre starkere Rotfarbung hervortretenden Zellen find en sich nun 
feine intensiv blau gefarbte Granula, die den Zellen den Charakter 
basophiler Zellen verleihen (s. Abb. 106). Dagegen ist es nicht moglich, 
auch nur eine einzige eosinophile Zelle aufzufinden, obwohl diese gerade bei 
MANNscher Farbung dank ihres leuchtend roten Farbtones sehr leicht zu erkennen 
sind. Zum gleichen Ergebnis fiihrt eine Umfarbung mit Azan; die genannten 
Granula treten auch hierbei intensiv blau gefarbt hervor, wahrend rt.-Granula 
vollkommen fehlen. Ganz besonders eindeutig aber ist die Farbung mit Kreso
fuchsin-Kernechtrot, durch die sich die Kornchen wie bei typischen {1-Zellen 
intensiv violett tingieren. 

Die {1-Granula treten als feinste, an der Grenze der Sichtbarkeit stehende 
Kornchen auf, die aber schon bei ihrem ersten Erscheinen das Kresofuchsin 
stark annehmen. Zuerst findet man nur einige wenige Kornchen irn Cytoplas
rna (s. Abb.107a) vor; allmahlich nirnrnt ihre Zahl zu, wobei dann aueh 
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Unterschiede in der GroBe der Granula auftreten (s. Abb. lO7b und c). Mit der 
Zunahme der Zahl haufen sich die ,B-Granula im groBeren, kernfreien Cytoplasma
bezirk an, wahrend der Kern eine exzentrische Lage einnimmt. Dabei liegt der 
Kern dieser jungen ,B-Zellen haufig gegen die Oberflache des Zellstranges zu, 
wahrend der Kornchen beladene Cytoplasmabezirk dann merkwlirdigerweise 
gegen das Innere des Zellstranges orientiert ist. Spater verteilen sich die Granula 
liber den ganzen Zelleib (Abb. 107 d). Der Durchmesser dieser jungen ,B-Zellen 

" c d 

Abb.107a-d. Einzelne, in Differenzierung begriffenc p-ZeJlen aus der Vorderlappenanlage des gleichen 
Embryos. Fix. Bouin. Paraffin. 7 ". Kresofuchsin-Kernechtrot. Vergr. 1: 1250. 

betragt 8-9 fl; sie entsprechen also etwa den in Abb. 82 dargestellten kleinen 
,B-Zellen der erwachsenen Hypophyse. 

So ergibt die Anwendung schader differenzierender Spezialmethoden, daB 
als erste granulierte Zellform in der menschlichen Hypophyse die 
,B-ZeUe auftritt, trotzdem man an gewohnlichen Hamalaun-Eosinpraparaten 
den Eindruck gewinnen konnte, daB die ersten chromophilen Zellen eosinophil 

p·Zf /le -

Abb.108. Aus der Randzone der Vorderlappenanlage cines mcnsehlichen Embryos von 44 mm S.S.L. (M.E. 39). 
AuCer p-Zellen sind nun auch einzelue junge y-ZeJlen sichtbar, die sieh deutJich vou den undifferenzicrten 
Embryonalzellen (und. Z.) unterschciden. Fix. Bouiu. Paraffin. 7 ". Methylblau-Eosin nach MANN. Vergr. 1 : 540. 

seien. Ihre eosinophile Farbung ist in diesen Praparaten jedoch lediglich dem 
Umstand zuzuschreiben, daB das mit ,B-Granula versehene, differenzierte Cyto
plasma dichter ist als das der undifferenzierten embryonalen Zellen der Umgebung 
und sich deshalb intensiver farbt; andererseits nehmen die feinen ,B-Kornchen 
das Hamalaun nicht stark genug an, um die Eosinfarbung, die bekanntlich 
auf aIle Strukturen aufzieht, zu liberdecken. Hatte HAMMAR seine Praparate 
nach einer zum Nachweis der basophilen Zellen geeigneten Methode gefarbt, 
so ware er sicher zum gleichen Ergebnis gekommen. Den Einwand, daB es von 
der Art der Fixierung abhangen konnte, ob sich die Zellen zuerst rot oder blau 
farben, kann ich durch den Hinweis widerlegen, daB ich die Zellen bei allen 
Embryonen dieser Entwicklungsperiode (30-55 mm S.S.L.) nachweisen konnte, 
obwohl sie teils mit Bouin, Sublimat-Eisessig-Formol oder nur mit Formol 
fixiert waren. 
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Beim nachstfolgenden Stadium, einem Embryo von 44 mm S. S. L. (ME 39), 
hat sich die Zahl der p -Zellen bereits vermehrt. Auch hier liegen in der 
Oberflachenschicht zahlreicher Knospengruppen gut abgrenzbare Zellen, die 
sich im Hamalaun-Eosin-Praparat durch feine, intensiv rot gefarbte Granula 
auszeichnen und zweifellos den von HAMMAR bei einem Stadium von 33,4 mm 
beschriebenen Eosinophilen entsprechen. Seltener findet man sie im Innern 
der Zellstrange, deren Hauptmasse noch immer von kleinkernigen Embryonal
zellen gebildet wird, die 
vielfach syncytial zusam
menhiingen. Auch jetzt 
far ben sich die Granula der .11 

obengenannten, scheinbar 
eosinophilen Zellen mit 
der MANNschen Methode 
wieder intensiv blau (s. 
Abb.108), mit Kresofuch-
sin dunkelviolett. Der Be
fund wird bei Azanfarbung 
nur bekraftigt: auch bei ihr 
enthalten die fraglichen 
Zellen intensiv blau ge
farbte Granula, wahrend 
Zellen mit rot gefarbten 
oc-Granula noch vollkom
men fehlen. Selbst bei 
alleiniger Farbung mitAzo
carmin lassen sich keine 
rot granulierten Zellen 
nachweisen. 

t'. W. 

i'- ~ 

Ais weiterer Befund ist 
beim vorliegenden Sta
dium das Erscheinen hel
ler, rundlicher Zellen zu 
erwahnen (s.Abb.108), die 
sich durch ihr nur blaB 
gefar btes Cytoplasma, wie 
durch ihren groBeren, blas
chenformigen Kern von 
den ubrigen Embryonal
zellen der Vorderlappen

Abb. 109. Zellstrange aus der Vorderlappenanlage eines menschlichen 
Embryos von 88 mm S.S.L. (ME 14). Sie enthalten neben dunkel
kernigen kleinen undifferenzierten Embryonalzellen zahlreiche junge 
,..-ZeIIen. M Mesenchymgewebe; Sk SinuscapiJIare; v.W. vordere Wand 
der Hypophysenhiihle. Fix. Bouin. Paraffin. 7 /-t. Hamalaun-Eosin. 

Vergr. 1: 420. 

anlage deutlich unterscheiden. Sie finden sich im groBten Teil der Anlage 
einzeln verstreut zwischen den anderen Zellen, deren Kerne noch das beim 
vorausgehenden Stadium beschriebene Strukturbild zeigen. Diese Zellen, die 
ich fUr junge y-Zellen halte, entsprechen den von HAMMAR erwahnten Chromo
phoben. Weiterhin sind im Azanpraparat vereinzelt zwischen den Zellen der 
Epithelstrange in vorgebildeten Lucken und Spalten kleine blau gefarbte 
Kolloidtropfen nachzuweisen. 

Der Widerspruch in den Angaben von HAMMAR und NELSON tiber das erste Auftreten 
der Chromophilen (s. 0.) veranlaBte mich, zum Vergleich auch noch junge Entwicklungs
stadien von Schweineembryonen heranzuziehen. Dabei ergab sieh, daB hier bei Embryonen 
von 48 mm Lange in der Vorderlappenanlage wooer bei Hamalaun-Eosin noch bei DOMINICI
oder MANNscher Farbung rot gefarbte Zellen zu beobachten sind. Dagegen nimmt das 
Cytoplasma bei der Mehrzahl der Vorderlappenzellen bei MANNscher Farbung wie auch bei 
Azanfarbung eine blaue Farbung an. Bei einem kleineren Teil dieser Zellen sind auch sehr 



142 Die mikroskopische Anatomie der Hypophyse. 

feine blaugefarbte Granula sichtbar, die sich in Kresofuchsin typisch dunkelviolett 
farben, also fJ-Granula entsprechen. Eosinophile Zellen fehIen auch in Azanpraparaten 
noch vollstandig. lch kann also die Beobachtungen von NELSON, daB in der Schweine
hypophyse als erster granulierter Zelltyp der basophile auf tritt, bestatigen. 

Auf dem folgenden Stadium (menschlicher Embryo von 88 mm S. S. L., 
ME 14) findet sich eine groBere Anzahl von IX-Zellen, deren Granula sich bei 
Hamalaun-Eosin-, DOMINICI- oder MANNscher Farbung intensiv rot farben. 
AuBerdem sind p-Zellen vorhanden, deren Granula sich bei Farbung mit Azan 
oder nach MANN blau, mit Kresofuchsin dunkelviolett farben. Die klein
kernigen Embryonalzellen sind noch ziemlich reichlich. Die rundlichen, mit 
blaschenformigem Kern und hellem, fast ungefarbtem Cytoplasma versehenen 

Abb. 110. Gruppe von /i-Zellcn an dcr Kuppe eines gcgen das 
Mesenchym vordringenden Zellstranges. Die undifferenzierten Zellen 
sind nur blaJ3 sichtbar. Aufnahme auf panchromatischer Platte unter 
Vorschalten eines Rotfilters. Menschlicher Embryo von 93 mm S.S.L. 

(ME 55). Fix. Formol. Paraffin. 5". Kresofuchsin-Kernechtrot. 
Vergr. 1: 500. 

Knospen liegen. Abb. 110 zeigt eine solche Stelle. 
treten hier dank der Verwendung eines Rotfilters 

y-Zellen haben an Zahl 
sichtlich zugenommen. Be
sonders zahlreich treten 
sie im hinteren oberen 
Viertel des Vorderlappens, 
und zwar in den beiden 
lateralen Teilen auf. Die 
in Abb. 109 wiedergege
benen Zellstrange beste
hen zum groBen Teil aus 
solch jungen 'V-Zellen. Die 
Knospen gehen vielfach 
yom vorderen Blatt der 

HypophysenhOhIe und 
deren Aussackungen aus. 
Auch die p-Zellen sind 
um diese Entwicklungs
periode schon reichlich 
entwickelt. Sie bilden 
stellenweise zum Teil 
recht umfangreiche Herde, 
die mit Vorliebe an der 
Kuppe der gegen das 
Mesenchym vordringenden 
Die blaugefarbten p-Zellen 
besonders deutlich hervor. 

Vergleicht man mit dem eben geschilderten Entwicklungsstadium wieder das Bild, 
das der Vorderlappen eines Schweineembryos v~n 93 mm Lange bietet, so fallt bei diesem, 
namentlich im Azanpraparat, noch immer das Uberwiegen der mit basophilem Cytoplasma 
versehenen Zellen auf. Unter ihnen sind zwei Arten zu unterscheiden: Zellen mit diffus 
gefarbtem, hellblauem Cytoplasma und solche mit intensiv dunkelblau gefarbten Granu
lationen. Die letzteren farben sich mit Kresofuchsin, entsprechen also fJ-Granula. Nur 
sehr sparlich trifft man dagegen im Azanpraparat typisch gefarbte IX-Zellen an. Sie sind noch 
immer weitaus in der Minderzahl. 

Bei einem menschlichen Embryo von 143 mm S. S. L. (ME 45) treten am 
besten bei MANNscher Farbung groBere und kleinere eosinophile Zellen hervor, 
die ersteren erst sehr sparlich, die letzteren reichlicher. Es sind kleine rundliche 
Zellen mit schmalem, rot gefiirbtem Cytoplasmaleib, die ohne Zweifel jungen 
Formen entsprechen. Viel weniger deutlich sind sie im Azanpraparat; wie bei 
den vorausgehenden Stadien hat man auch jetzt noch den Eindruck, als ob das 
Azocarmin in den IX-Granula (wenigstens nach Bouinfixierung) noch nicht genii
gend fest haftet. Sehr deutlich farben sich dagegen bei Azan- wie auch bei MANN
scher Farbung die Basophilen, deren Zelleib feine, intensiv blau gefiirbte Granula 
enthalt, die, wie ihre Farbbarkeit mit Kresofuchsin zeigt, p-Granula entsprechen. 
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Die Zellen finden sich in groBen und kleinen Formen mit allen ZwischengroBen; 
niemals laBt sich ein Ubergang zwischen (7.- und p-Zellenfeststellen. Die Mehrzahl 
der ubrigen Zellen besitzt bei Azanfarbung ein hellgraues flockiges Cytoplasma. 
Die kleinen, dunkelkernigen Embryonalzellen sind fast vollstandig verschwunden. 
Dagegen finden sich des ofteren typische "Kernhaufen", in welchen, ahnlich 
wie in jenen der erwachsenen Druse, zahlreiche Kerne verschiedener GroBe ohne 
sichtbare Zellgrenzen dicht zusammengedrangt in gemeinsamer Cytoplasmamasse 
liegen. 

Zwischen diesem und dem nachsten Stadium von 180 mm S. S. L. (ME 17), 
also in der 19.-20. Schwangerschaftswoche, kommt es zu einem starken Fort
schritt in der histogene-
tischen Differenzierung 
des Vorderlappens (s. 
Abb. Ill). Nunmehr 
finden sich ne ben viel
kernigen Plasmodien 
("Kernhaufen") und K . f:. 

undifferenzierten Zellen 
voll entwickelte typi- fJ.z -~W.~:UJ ;:7 
sche r:t.-, p- und y-Zellen, 
die bei MANNscher Far-
bung wie auch im Azan
praparat sehr klar her- u.1>. 

vortreten. Die Granula 
\:o;.i~ ____ j.y-Z . 

der r:t.-Zellen nehmen 11'. 'c. 

jetzt das Azocarmin in 'Y·Z 

ahnlicher Intensitat an, 

«-z 

U.Z 
wie es fUr die r:t.-Zellen 
des postembryonalen 
Organes bekannt ist. 
Sie sind aber in den 
r:t.- wie p-Zellen erheblich 
feiner als beim Erwach
senen. Wie ein Ver

Abb.111. Gruppe von Driisenzellen aus dem Vorderlappen eines mensch
lichen Embryos von 180 mm S.S.L. (ME 17). (L-Z (L-Zelle; A. (L·Z. Anschnitt 
einer ",-Zelle ; P-Z p-Zelle; 'Y-Z v-Zelle ; i. 'Y-Z. junge v-Zelle ; u .PI. un
differenziertes Plasmodium (Kernhaufen). u. Z. undifferenzierte Zelle; 
E Endothelwaud einer Sinuscapillare; Be Sinmcapillare; K. E. Kern 
einer Endothelzelle; M Mesenchymzelle. W . Se. Wandung einer Sinus
capillare. Fix. Bouin. Paraffin. 7 ",. Methylblau-Eosin nach MANN. 

Vergr. 1: 1250. 

gleich der Abb. 111 mit den Abb. 58, 79 und 82, die bei ubereinstimmender GroBe 
gezeichnet sind, vor Augen fuhrt, haben die Zellen der embryonalen Druse 
auch in ihren groBeren Formen die spatere DurchschnittsgroBe noch nieht 
erreicht. Ebenso wie auf den vorausgehenden Stadien fehlen auch 
auf dem vorliegenden jegliche Ubergangsformen zwischen r:t.- und 
p-Zellen. Jede dieser Zellarten entsteht vollig selbstandig. In gleicher Weise 
laBt sich in uberzeugender Weise dartun, daB die y-Zellen einen eigenen 
Zelltypus darstellen, der nicht lediglich dureh Entgranulierung chromophiler 
Zellen entsteht, sondern fUr sich auftritt. Andernfalls ware es auch unver
standlich, wie diese Zellart nun schon groBere Bezirke des Parenchyms ein
nehmen kann, in welchen in den vorausgehenden Stadien nur vereinzelte 
chromophile Zellen zu finden waren. Auch die b-Zellen sind schon zur 
Embryonalzeit nachweisbar. Ich traf sie fruhestens im Vorderlappen eines 
Embryos von 230 mm S.S.L. an. 

Ieh komme somit zu dem Ergebnis, daB die Angaben j ener Autoren, 
nach welchen die chromophilen Zellen in der menschlichen Hypo
physe kurz vor oder erst nach der Geburt auftreten, unrichtig 
sind. Auch jene, wonach zwar die Eosinophilen schon wahrend 
der Em bryonalzeit, die Basophilen a ber erst gegen Ende der 
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Sehwangersehaft oder noeh spater erseheinen, werden dureh 
diemitgeteilten Befunde widerlegt. Weiterhin ergibt sieh, daB 
aueh beimMensehen von denChromophilen zuerst basophil granu
lierteZellen, und zwarp-Zellen erseheinen. Sie sind schon beiEmbryonen 
von 30 mm S.S.L. naehweisbar. Ihre Feststellung erfordert aber die Anwendung 
geeigneter Methoden; einfaehe Hamalaun-Eosin-Farbung ist dazu nieht hin
reiehend. Die histogenetisehe Untersuehung liefert den eindeutigen 
Beweis dafiir, daB sieh iX-, p- und y-Zellen als selbstandige Zell
arten aus den undifferenzierten Embryonalzellcn der Vorder
lappenanlage entwiekeln. 

d) TIber den Ersatz der zugrunde gehenden Driisenzellen des VorderIappens. 

Jede eingehendere Untersuehung des Vorderlappens laBt erkennen, daB bei 
der Tatigkeit des Organs standig eine nieht unbetraehtliehe Zahl der ver
sehiedensten Driisenzellen zugrunde geht. Dabei kommt es nieht nur zu einem 
Verlust einzelner Zellen, an manehen Stellen k6nnen aueh Zellgruppen, ja 
kleine Bezirke des Parenehyms der Einsehmelzung anheimfallen. Derartige Be
funde lassen sieh nieht nur an Sektionsmaterial von Kranken erheben, sie zeigen 
sieh aueh in den Hypophysen von Hingeriehteten und dureh Unfall Ver
storbenen. 

Die Frage, wie diese Verluste wieder ausgegliehen werden, findet im Sehrift
tum schon seit STIEDA mehr oder weniger eingehende Beaehtung, ohne daB die 
Autoren bis jetzt zu einer einheitliehen Beantwortung gekommen waren. Die 
Mehrzahl der Forseher stimmt heute wohl darin iiberein, daB sieh die Hypophysen
zellen auf amitotisehem Wege teilen. Solehe Teilungen werden besehrieben 
von STIEDA, COLLIN, WEIS u. a. Das Vorkommen von Amitosen ist indes nieht 
unbestritten. So betont noeh STEWART (1922), er habe Figuren, wie sie fUr 
amitotisehe Teilungsvorgange besehrieben werden, so selten gesehen, daB sie 
keinerlei SehluBfolgerungen gestatten. 

Auf Grund meiner eigenen Untersuchungen bin ieh von dem haufigen Vor
kommen amitotischer Teilungen v6llig iiberzeugt. Bei der Darstellung der 
einzelnen Driisenzellarten des Vorderlappens wurde aueh mehrmals die Ge
legenheit wahrgenommen, auf derartige Teilungen hinzuweisen. Die Amitose 
kann sieh dureh einfaehe quere Durehsehniirung oder dureh Langsspaltung 
des Kernes vollziehen. COLLIN hebt auch noch die Kernteilung dureh Knospung 
hervor. Amitosen finden sich in der mensehliehen lIypophyse in undifferen
zierten Zellen, in iX-, p-, y- und o-Zellen, wie aueh in entgranulierten, vakuoli
sierten und in erseh6pften Zellen. Sie treten nieht nur in jungen oder in alteren, 
granulaarmen Zellen auf, sie sind haufig aueh in reifen, mit K6rnehen beladenen 
Zellen anzutreffen. Dureh die amitotisehe Teilung konnen demnaeh, 
wenn sie in einer volldifferenzierten Zelle stattfindet, zwei voll
differenzierte iX-, p-, y- oder o-Zellen hervorgehen, oder es entstehen, 
wenn sie in undifferenzierten oder entdifferenzierten Zellen er
folgt, Toehterzellen, die sieh erst naeh den Teilung in bestimmter 
Richtung differenzieren. 

Eine besondere Art der Zellvermehrung oder vielleieht besser der Zellver
jiingung besehreibt COLLIN (1924a, b) unter der Bezeiehnung Endoeytogenese. 
Der Vorgang spielt sieh nach COLLIN in der Weise ab, daB sich der Kern einer 
granulierten Hypophysiszelle amitotiseh in zwei nieht v6llig gleiehe Toehter
kerne teilt, wodureh zunachst eine zweikernige Zelle entsteht (s. Abb. 112a). 
Der eine der beiden Kerne geht dann allmahlieh zugrunde. Um den andern da
gegen bildet sieh ein sehmaler, eytoplasmatischer Hof, der sieh durch seine Blasse 
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von dem chromophilen, gekornten Cytoplasma der Mutterzelle ("Exocyte") 
deutlich abhebt und sehr bald durch eine Membran abgrenzt (Abb. 112b). Die 
in dieser Weise entstandene junge Zelle ("Endocyte") vergroBert sich zunachst 
im Innern ihrer Wirtszelle, deren Cytoplasma und Kern sie immer mehr an die 
Peripherie drangt (Abb. 112c). SchlieBlich trennt sich die Zelle von der Wirts
zelle (s. Abb. 112d) ab, wahrend letztere degeneriert und zugrunde geht. 

Die neu entstandene Zelle gleicht nach COLLIN morphologisch einer Chromo
phoben oder Hauptzelle und unterscheidet sich in keiner Weise von jenen Chromo
phoben, die sich aus Kernhaufen entwickeln. Der Vorgang der Endocytogenese 
ist nach COLLIN in der menschlichen Hypophyse sowohl in eosinophilen wie 
cyanophilen Zellen zu beobachten. COLLIN bildet auBerdem auch Falle ab, 
in welchen die junge Zelle den Charakter einer jungen eosinophilen, die Wirts
zelle den einer hypocyanophilen oder chromophoben Zelle besitzt. 

Diese Beobachtungen COLLINS werden ebenso wie deren Deutung von 
CACASSAGNE und NYKA (1934); ferner von M. WEIS (1934) und FRANCK (1936) fUr 

abc d 
Abb. 112. Schematische Darstellung des Vorganges der Endocytogenese nach COLLIN (1924a, b). Erklarung 

im Text. 

die Meerschweinchenhypophyse bestatigt . .Ahnliche Zellformen wurden zum Teil 
auch schon von SOYER unter der Bezeichnung "cellules geminees" beschrieben. 

Die von COLLIN geschilderten Zellbilder lassen sich ohne Schwierigkeit fast 
in jeder menschlichen Hypophyse beobachten. Es wird jedoch bezweifelt, ob die 
Deutung dieser Bilder durch COLLIN richtig ist. So halt es SEVERINGHAUS (1934) 
fiir sehr wahrscheinlich, daB COLLINS "Endocyten" in Wirklichkeit Zellen sind, 
die den Chromophilen nicht ein-, sondern a ufgelagert sind. In Ajjenhypophysen 
fand SEVERINGHAUS haufig eine chromophile Zelle um eine chromophobe herum
gelagert und nur eine sorgfaltige Untersuchung an Serienschnitten erlaubte 
die Feststellung, daB die scheinbar eingeschlossene Zelle in Wirklichkeit nur 
aufgelagert war. Zur gleichen Auffassung kommt RASMUSSEN (1936) auf Grund 
seiner Untersuchungen an menschlichen Hypophysen. Nach ihm wird die 
kleine Zelle von einer anliegenden groBen chromophilen Zelle mehr oder weniger 
umschlossen. Fur MORATO (1936) ist die eingeschlossene helle Zelle ("Endocyte" 
nach COLLIN) keine Hauptzelle, sondern eine "Blaschenzelle" ("cellule vesi
culeuse" s. S.124), deren Vakuolen prall mit Flussigkeit gefUllt sind. Dank 
ihrer Turgescenz ist diese Zelle fahig, sich in das Cytoplasma benachbarter 
chromophiler Zellen tief einzudrucken. MORATO erklart also die von COLLIN 
beschriebene Erscheinung, abweichend von RASMUSSEN, der ein aktives Um
fassen annimmt, rein mechanisch. 

Diesen Einwanden gegenuber gibt COLLIN (1937, ferner zusammen mit STU
TIN SKY 1937) zu, daB sich Hauptzellen in das Cytoplasma chromophiler Zellen 
eindrucken konnen. Er mochte fUr diese, auf mechanische Faktoren zuruck
zufuhrenden EinschluBbilder die Bezeichnung "Endocytose" gebrauchen. 
Daneben halt er aber auch seine ursprungliche Auffassung uber die "Endo
cytogenese" voll aufrecht. Ais beweisend fur diese betrachtet er vor allem 
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jene Bilder, wo die Endocyten noch sehr klein sind und ihre cytoplasmatische 
Aureole noch von keiner Membran umgeben ist. Die Untersuchung dieser friihen 
Stadien erweise den gemeinsamen Ursprung von Endocyte und Exocyte. 

Bei meinen eigenen Untersuchungen konnte ich in gut fixierten Praparaten 
menschlicher Hypophysen eine ganze Reihe von cx-Zellen auffinden, in deren 
Zelleib neben dem Kern der Wirtszelle eine typische Endocyte liegt, die all
seitig vom Cytoplasm a der Wirtszelle umgeben ist (s. Abb.134 b). 
Da der Durchmesser der Endocyte in solchen Fallen 6,2-7,5 fl betragt, der 
der Wirtszelle 10 X 15-17 fl' so ist es bei einer Schnittdicke von 1O-15fl 
bei giinstiger Lage der Endocyte moglich, durch sorgfaItiges Fokussieren ein
wandfrei festzusteIlen, daB sich das Cytoplasm a der Wirtszelle nicht nur an 
den Seiten, sondern auch iiber und unter der Endocyte liickenlos zusammen
schlieBt. Die intensive Farbung des Cytoplasmas der Wirtszelle und die Farb
losigkeit desselben bei der Endocyte erleichtert die Beobachtung. Ich komme 
also im Gegensatze zu SEVERINGHAUS, RASMUSSEN und MORATO zu einer Be
statigung des von COLLIN beschriebenen Vorganges der Endocytogenese. Natiir
lich kommt daneben auch der von COLLIN als Endocytose bezeichnete ProzeB vor. 

Eine weitere Art der amitotischen Vermehrung erfolgt iiber das 
mehrkernige Plasmodium. In diesem FaIle ist zunachst meist ein be
trachtliches Wachstum des Kernes festzustellen, der auBergewohnliche GroBe 
erreicht. Dann kommt es zu mehrmaligen aufeinanderfolgenden amitotischen 
Teilungen des Kernes, wahrend das Cytoplasma ungeteilt bleibt. Auf diese Weise 
entsteht ein 4--6-8 kerniges Plasmodium, das durch die Art seiner Granulierung 
- der Vorgang ist in cx-, {J- wie y-Zellen zu beobachten - die Zugehorigkeit 
zu der betreffenden Zellart erkennen laBt. In {J- wie y-Zellen sah ich auch, 
daB der zu ansehnlicher GroBe herangewachsene Kern auf einen Schlag in eine 
groBere Anzahl von kleinen runden Kernen zerfallen kann, die in der zunachst 
ungeteilten Cytoplasmamasse liegen. Aus den Plasmodien gehen unter Auftreten 
von Zellgrenzen Gruppen gleichartiger, cytoplasmaarmer, junger Zellen hervor, 
die schon spezifische Granulationen enthaIten. Plasmodien, die aus ungranu
lierten Mutterzellen (z. B. undifferenzierten StammzeIlen, erschopften Zellen, 
entdifferenzierten Zellen) entstanden sind und deren Cytoplasma infolgedessen 
spezifischer Granulationen entbehrt, entsprechen den sog. Kernhaufen. 

Auch COLLIN beobachtete, daB chromophobe Zellen mit Kern und Cytoplasma 
zu betrachtlicher GroBe heranwachsen. Durch Knospung des Kernes sah er dann 
bis zu 6 Tochterkernen entstehen. In diesem mehrkernigen Plasmodium konnen 
nach COLLIN analog der bereits oben dargestellten Weise eine oder mehrere 
Endocyten entstehen, die als verjiingte Zellen iiberleben, wahrend der Rest 
des Plasmodiums zugrunde geht. Nach der COLLINSchen Darstellung konnte 
man demnach die zahlreichen cx-Zellen der Abb.65 (8. 95) als durch Endo
cytogenese entstanden deuten, wahrend der groBe degenerierende Kern den 
Rest des urspriinglichen Mutterkernes darstellen wiirde. 

Eine recht merkwtirdige Auffassung tiber den Ersatz der zugrunde gehenden Drtisen
zellen auBert SOYER. Er nimmt allen Ernstes an, daB dieser durch eine "Epithelisation" 
von Bindegewebszellen oder Lymphocyten erfolge. "Vne multitude de petits corps tres 
siderophiles, hyperchromatiques ou pseudopycnotiques (derives soit des lymphocytes 
extravases, soit des noyaux conjonctifs de la trame de soutien), qui envahissent sans cesse 
Ie protoplasma cellulaire et plasmodial de la glande tout entiere, augmentant ainsi it tout 
instant Ie nombre des energides et des cellules hypophysaires." Es ist wohl nicht notig, auf 
die Vnmoglichkeit dieser Annahme naher einzugehen. 

Ein weiterer Ersatz solI nach SOYER an der Grenze von Vorder- und Hinterlappen in 
der Weise erfolgen, daB sich mesenchymale Zellen des Hinterlappens ("Pigmentophoren") 
zunachst mit Pigment beladen, das durch Z;:,rfall nervoser Elemente entsteht, und sich 
dann unmerklichzu eosinophilen Mantelzellen ("cellules eosinophiles palIeales") verwandeln. 
Als solche gelangen sie in die Zone zwischen Vorder- und ~interlappen, wo sie sich den hier 
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befindlichen juxtaneuralen Driisenzellstrangen anlagern oder in sie eindring~n, urn so die 
hier durch kolloide Einschmelzung stattfindenden Zellverluste zu kompensreren. 

Sehr geteilt sind die Angaben iiber das Vorkommen von Mitosen. 
Wahrend STIEDA Mitosen in der Kaninchenhypophyse, THAON und PIRONE 
solche beim Men8chen beschreiben, berichten SCAFFIDI, BENDA, SOYER, SKUBIS
ZEWSKI, SAWYER u. a. von negativen Befunden. TRAUTMANN mochte die Frage 
nicht ohne weiteres bejahen oder verneinen. "Wenn ich auch ausgesprochene 
Kernteilungsfiguren niemals gesehen habe, so konnten mich aber bei Schwein; 
Hund und Katze mitunter gesehene Bilder dazu berechtigen, den Zellen der 
Hypophyse ein Teilungsvermogen zuzusprechen." 

Auch im Schrifttum der letzten Jahre findet die Frage verschiedene Beant
wortung. STEWART (1922) konnte in einzelnen Kaninchenhypophysen keine 
einzige Mitose finden, in andern waren sie wieder relativ 
zahlreich. Ais hOchste Zahl stellte er fUr die ganze Hypo
physe eines erwachsenen Kaninchens 70 Mitosen fest. Nach 
ihm zeigt die Haufigkeit der Mitosen eine gewisse Periodizi
tat. Die in Teilung beobachteten Zellen waren meist baso
phil oder am Ende des eosinophilen Stadiums stehend. 

Abb. 113. y·Zelle aus 
dem Vorderlappen auf 
dem Stadium dcr Aqua
torialplatte.Hiuger .25 J. 
Fix. Susa. Paraffin. 7/1-. 
Azan. Vergr. 1: 1250. 

NUKARIYA wie SCHENK dagegen trafen Mitosen nur in 
wenigenFallen bei weiblichen Ratten, und zwar 2-3 Wochen 
nach der Kastration. Nach SEVERINGHAUS (1934) kommen 
bei der normalen Ratte niemals Mitosen vor. Er fand 
sie nur einmal bei einem Rattenweibchen nach Prolanein
spritzung. Andererseits beobachtete URASOV (1927) bei der 
M aus acidophile Zellen, die sich, trotzdem sie mit Sekret
kornchen angefiillt waren, mitotisch teilten. MAJIMA (1928) 
sah beim Kaninchen Mitosen in den eosinophilen und basophilen Zellen 3mal 
haufiger als in den Hauptzellen; am haufigsten fan den sie sich in den Eosino
philen. Wahrend der Schwangerschaft waren sie in eosinophilen wie basophilen 
Zellen deutlich vermehrt, in den Hauptzellen dagegen unverandert. Nach 
Kastration iiberwogen die mitotischen Teilungen in den Basophilen (2 Wochen 
nach Kastration mehr als das 25fache der Normalzahl). Auch die Hauptzellen 
teilten sich nach Kastration in gesteigertem MaBe. 

Nach WEIS (1934) finden sich beim Meerschweinchen normalerweise niemals 
Mitosen. Man trifft sie hier nur, wenn sich im AnschluB an verschiedene Reize 
eine besondere Reaktion entwickelt. So beobachtete er sie haufig nach paren
teraler Injektion von Ovalbumin, Ascites-Serum und dergleichen, ferner im Laufe 
der Schwangerschaft und nach dem Wurf. WEIS bringt in diesen Fallen das 
Auftreten der Mitosen in Zusammenhang mit einer Verjiingung des Parenchyms, 
das vorher eine starke Erschopfung durchgemacht hat. 

WOLFE (1935) traf im Vorderlappen von unreifen wie geschlechtsreifen 
Rattenweibchen in Chromophoben, in geringerer Zahl auch in Eosinophilen, 
Mitosen an. Bei letzteren waren sie im Oestrus etwas zahlreicher als zur Ruhezeit 
(unreif 1,9; reif Oestrus 3,1; Dioestrus 0,8 Mitosen pro Schnitt von 2 fl Dicke). 

In meinen eigenen Praparaten stellte ich in der Hypophyse des erwachsenen 
Menschen beiderlei Geschlechts einwandfrei Mitosen fest, und zwar in IX-, p
wie y-Zellen, bei Hingerichteten, wie bei frischfixiertem Sektionsmaterial von 
Schwangeren und Kranken. Stets fand ich die sich teilende Zelle abgerundet. 
Als Beispiel sei in Abb. 113 eine im Stadium der Aquatorialplatte abgerundete 
y-Zelle wiedergegeben, in deren Cytoplasma feine blaBviolette Kornchen zu er
kennen sind. Die Spindel ist sehr deutlich sichtbar. 1m ganzen sind Mitosen 
beim erwachsenen Menschen jedoch selten anzutreffen, so daB die Vermehrung 
durch Amitose weitaus iiberwiegt. Von besonderem Interesse ist das Vorkommen 
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mitotischer Teilungen in volldifferenzierten, mit Granula beladenen IX- und 
,8-Zellen beim Erwachsenen, da sie zeigen, daB in ihnen noch die mitotische 
Teilungsfahigkeit erhalten ist und weiterhin, daB die mitotische Teilung in der 
Hypophyse auch ohne eine vorausgehende Entdifferenzierung der Zelle erfolgen 
kann. 

VerhiiltnismaBig hiiufig fand ich mitotische Teilungen im Vorderlappen normaler 3 bis 
4 Monate alter Hunde; bei gleich alten, mit Prolan injizierten Tieren waren sie vermehrt. 
WOLFE und CHADWICK (1936) stellten in der Hypophyse infantiler Ratten ( ~ ~) nach Injektion 
von Follikelhormon eine Zunahme der Mitosen in den Eosinophilen (Durchschnitt pro 
Schnitt 14,7 gegen 3,2) und Chromophoben (18,4 gegen 7,7) fest. In den Basophilen fanden 
sie keine Mitosen. 

Zusammenfassend ergibt sich, daB der Ersatz der verbrauchten Driisen
zellen des Vorderlappens aus den Driisenzellen selb::>t heraus erfolgt, fUr gewohn
lich durch Amitose, die sich, wie beschrieben, in verschiedener Weiee vollziehen 
kann. Mitosen sind beim erwachsenen Menschen unter normalen Verhaltnissen 
selten; ihr Vorkommen ist aber gesichert. 

e) Die Entstehung und Abgabe der Zellprodukte in den Driisenzellen 
des Vorderlappens. 

Die Entstehung der Sekretionsprodukte. URASOV (1927) unterscheidet im 
Lebenszyklus der chromophilen Zellen drei Perioden; eine Wachstumsperiode, eine 
Sekretionsperiode, die die Speicherung und Ausscheidung des Sekretes umfaBt, 
und eine Periode der Wiederherstellung. In der ersteren nehmen auBer dem 
Golgiapparat auch die Mitochondrien an Menge zu; mit dem Beginn der 
sekretorischen Tatigkeit und in ihrem weiteren Verlauf stellt URASOV dagegen 
eine absolute Reduktion der Mitochondrien fest. Ein Teil der Mitochrondrien 
liegt in den chromophilen Zellen an derselben Stelle wie der Goigiapparat. 
Nach URASOV solI nun "das in Bildung begriffene Sekret (die kleinen Korner 
der acidophilen Zellen und die Tropfchen der basophilen) oder sein Prasekret 
stets in der die Mitochondrien enthaltenden Apparatenzone" auftreten. "Da 
erstens das Sekret an den Balken des Apparates, d. h. dort, wo ein Teil der 
Chondriosomen liegt, auf tritt, zweitens wahrend des Sekretionsprozesses das 
Chondriom besonders in den basophilen Zellen zusehends abnimmt und drittens 
die Mitochondrien die Sekrettropfchen allseitig umgeben, ist anzunehmen, daB 
gerade das Chondriom dasjenige Material darstellt, auf dessen Kosten das Sekret 
gebildet wird." Auch Dbereinstimmung in der Farbbarkeit zwischen Mito
chondrien und Prasekret, wie der variierende Durchmesser der Mitochondrien 
spricht nach URASOV fUr die Teilnahme an der Sekretproduktion. Wie der 
Autor aber selbst hervorhebt, ist es ihm nicht gelungen, "die Umbildung des 
Chondrioms in Sekrettropfen ... unmittelbar zu beobachten". Was den Golgi
apparat betrifft, so ist dieser "an der Sekretbildung wahrscheinlich nicht be
teiligt, sondern begrenzt einen bestimmten Protoplasmabezirk, in welchem auf 
Kosten des Chondrioms die Bildung des Sekretes erfolgt". 

Beziehungen zwischen Goigisu bstanz und Sekret bild ung werden 
von GATZ (1933, 1937 a u. b, 1938), GUYER und CLAUS (1934, 1937), BAILLIF 
(1938) angenommen, wahrend SEVERINGHAUS (1933) der Auffassung ist, daB 
weder Mitochondrien noch Golgimaterial mit Sicherheit mit der Ausarbeitung 
oder Abgabe von spezifischen Sekretionsprodukten in Verbindung gebracht 
werden konnen. Zu bemerken ist, daB sich die Angaben dieser Autoren nur 
auf die basophilen Zellen der Ratte, und zwar vor allem auf die sog. Kastrations
zellen beziehen. Nach GUYER nnd CLAUS (1934) treten in den Strangen des 
Golgimaterials zahlreiche, stark lichtbrechende, hyaline Korperchen auf, die im 
weiteren Verlauf ins Cytoplasma abgestoBen werden. Die Autoren folgern, 
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daB die vakuolisierte Substanz als Sekret im Maschenwerk des Golgiapparates 
entsteht oder daB dieser bei der Entstehung des Sekretes als "Transformations
zentrum" dient. GATZ (1937) beobachtet in der zentralen Partie des Golgi
materials osmiophile Granula sowie Sekrettropfchen wechselnder GroBe, die von 
einem osmiophilen "Glirtel" umgeben sind. Ebensolche Tropfchen finden sich 
auch in der Peripherie von kleinen wie groBen Vakuolen der Kastrationszellen. 
Weiterhin finden sich im Cytoplasma dieser Zellen osmiophile Granula und 
Teilchen, die GATZ als Rlickbleibsel der osmiophilen Glirtel deutet, die vorher 
die Sekrettropfchen umgaben. Nach GATZ dient das Golgimaterial einer enzy
matischen Funktion oder wirkt als intracellulares Zentrum flir chemische Syn
these; eine direkte Umwandlung des Golgimaterials in Sekrettropfchen findet 
dagegen nicht statt. 

Nach KIRKMANN (1937, Meerschweinchen) geht der Sekretionszyklus von der 
chromophoben Zelle aus, die inaktiv ist. Das erste Zeichen dafiir, daB sie in 
eine aktive Sekretionsphase tritt, ist eine Zunahme der Mitochondrien, die sich 
in der Golgizone ansammeln. Dabei konnen unter ihnen oft einige basophile 
Tropfen unbekannter Herkunft und Bedeutung auftreten. Eine Beteiligung der 
Mitochondrien oder des Golgiapparates an ihrer Entstehung konnte nicht be
obachtet werden. Die Zellen nehmen dann an GroBe zu, das Cytoplasma wird 
starker basophil, die Mitochondrien werden feiner und verteilen sich liber den 
Zelleib, wahrend der Golgiapparat hypertrophiert. Gleichzeitig damit wird das 
Cytoplasma mit feinen flockigen Granula gefiillt. A.hnliche Veranderungen wie 
die Basophilen zeigen die Eosinophilen. Auch HAG QUIST (1938, Meerschweinchen) 
nimmt eine Beteiligung von Mitochondrien und Golgiapparat bei der Ausarbeitung 
des Sekretes an. Nach HAG QUIST nehmen die Granula in den Eosinophilen wie 
Basophilen in der ersten Halite des Geschlechtszyklus (s. S. 197) fortschreitend 
zu, um am 8. Tag den Hohepunkt ihrer Ausbildung zu erreichen. Nach diesem 
Zeitpunkt kommt es zu einer Abnahme der Granula mit besonders deutlichen 
Abfall vom 15. Tag bis zum Ende der Brunst, namentlich bei den Basophilen. 
Der Golgiapparat hypertrophiert in der ersten Halfte des Zyklus, in der zweiten 
(8.-15. Tag) zerfallt er dagegen in der Mehrzahl der Zellen in Fragmente und 
wird weniger sichtbar. Die Mitochondrien zeigen einen Wechsel in ihrer Ver
teilung. Yom Beginn der Brunst bis zum 4. Tag des Zyklus sind sie relativ 
sparlich und meist in der Golgizone konzentriert. Yom 4.-8. Tag an zeigen sie 
schwache Tendenz sich zu zerstreuen und zahlenmaBig zuzunehmen. Yom 8. bis 
15. Tag zerstreuen sie sich unter Anwachsen ihrer Zahl liber die ganze Zelle. 
Wahrend Prooestrus und Oestrus sind sie in einem Teil der Zellen in der Peripherie 
angesammelt. 

All diese Beobachtungen weisen auf Zusammenhange zwischen Mitochondrien, 
Golgiapparat und Sekretgranula hin, ohne daB jedoch liber die Einzelheiten 
des Vorganges Klarheit bestlinde. Die Frage bedarf unter Berlicksichtigung 
der von HIRSCH und RIES fUr die Untersuchung der Golgisubstanz aufgestellten 
Gesichtspunkte noch einer eingehenden Bearbeitung. 

Verschiedene Autoren nehmen auch eine Beteiligung des Kernes am Sekre
tionsprozeB an. PIRONE (1905, Hund Kaninchen, Methode von GALEOTTI) findet 
im Anfangsstadium der Sekretion das Cytoplasma ohne Granula, wahrend der 
Kern feine fuchsinrot gefarbte Granula in wechselnder Menge enthalt, die 
dann im weiteren Verlauf ins Cytoplasma austreten sollen. URASOV (1927, 
M aU8) erwahnt, daB der Kern periodische Veranderungen zeigt. Danach speichert 
derselbe zu Beginn des Sekretionsprozesses und wahrend seines weiteren Ver
laufes neue Chromatinmengen auf, die Kernkorperchen werden starker acidophil 
und mitunter zahlreicher, das Lumen des Kernes nimmt dagegen ab. BOCK (1928) 
halt beim Stichling eine "nukleogene Entstehung des Hypophyseninkretes" 
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sogar fUr gesichert. Nach seinen Beobachtungen tritt hier in unmittel
barer Nahe des Kernes ein basophiles Prosekret auf. "Die basophilen Sub
stanzen liegen der Kernmembran direkt auf, ja man kann sich des Eindrucks 
nicht erwehren, als sei die Kernmembran an den betreffenden Stellen direkt 
mit dem Prosekret imbibiert. Diese enge topographische Beziehung laBt ver
muten, daB der Kern fUr die Bildung des Prosekretes von besonderer Bedeutung 
ist. Das basophile Prosekret erscheint feingekornt. Aus ihm scheint dann das 
acidophile Sekret hervorzugehen, das dem mikroskopischen Bilde nach im Plasma 
gelOst zu sein scheint." Zweifellos handelt es sich bei diesen Beobachtungen 
BOCKS urn einen bei der von ihm untersuchten Tierart auftretenden Sonderfall, 
der in gleicher Weise bei den Driisenzellen der menschlichen Hypophyse bis 
jetzt nicht beobachtet werden konnte. 

Nach KIRKMAN wird der Kern in den mit hypertrophischem Golgiapparat 
und Sekretgranula versehenen hochaktiven Zellen starker chromophil, die Kern
membran gezackt. Die Plasmosomen des Kernes nehmen an GroBe und Zahl 
zu und verschmelzen haufig zu einem einzigen acidophilen Korper, der von 
anscheinend homogenem tiefbasophilem Nucleoplasma umgeben ist. Nach den 
beobachteten ausgesprochenen Kernveranderungen fiihlt sich KIRKMAN ge
zwungen "eine wirkliche AusstoBung von Kernteilchen ins Cytoplasma anzu
nehmen". 

DaB auch in Vorderlappenzellen des Menschen ein Ubertritt von Kerninhalt 
ins Cytoplasma vorkommt, zeigten mir folgende Beobachtungen. Der Vorgang, 
den ich im iibrigen bis jetzt nur bei hypochromatischen {3-Zellen feststellen konnte, 
beginnt mit dem Auftreten von Vakuolen innerhalb des Kernes, die allem 
Anschein nach unabhangig von den Nukleolen entstehen. Es sind runde, 2-3 (1. 
messende Blaschen, die von einer diinnen Membran umschlossen und bei Azan
farbung mit einem blaBviolett gefarbten Inhalt gefUllt erscheinen. Sie liegen 
einzeln oder zu mehreren im Innern des Kernes, der zunachst noch keine Ver
anderung seiner gleichmaBigen UmriBkontur zeigt (s. Abb. 114a). 1m weiteren 
Verlauf kommen die Vakuolen dicht an die Kernwand zu liegen, mit der sie an 
der Beriihrungsstelle zu verschmelzen scheinen (s. Abb. 114b). AnschlieBend 
daran macht sich eine anfangs nur geringe, spater starkere Ausbuchtung der 
Kernkontur bemerkbar. So ist in Abb. 114c eine groBe, stark vorspringende 
Vakuole sichtbar, die aber noch deutlich von der ausgebuchteten, nunmehr stark 
verdiinnten Kernmembran umschlossen ist. Ihre Unterflache sitzt dem Kern 
auf, der an dieser Stelle eine eigentiimliche Einfurchung, sowie Anzeichen der 
Neubildung einer Kernmembran erkennen laBt. 1m Innern der Vakuole trifft 
man nicht selten 1-2 kleine, rot gefarbte Kornchen, die vermutlich kleinen, 
urspriinglich der Kernwand anliegenden Chromatinteilchen entsprechen. Das 
nachste Stadium ist in Abb.114d wiedergegeben. Sie zeigt zwei dem Kern 
anliegende Vakuolen, die gegen das Kerninnere nunmehr durch eine durch
gehende, neugebildete Membran abgeschlossen sind. An der AuBenseite der 
Vakuolen ist dagegen noch eine feine leichtgekornte Linie zu sehen, die sic:h nach 
allem auf die urspriingliche, vorgebuchtete Kernmembran des vorausgehenden 
Stadiums zuriickleitet. In Abb. 114e ist die Abtrennung vollig beendet. Sie zeigt 
groBere und kleinere, dem Kern anliegende Vakuolen. Es ist moglich, daB die 
kleinen Vakuolen mit dem bei dieser Methode nicht dargestellten Netzapparat 
in Verbindung stehen. Der ganze Vorgang ist wohl so zu deuten, daB es auf diese 
Art und Weise zu einer "Ausschleusung" von Kernvakuolen in das Cytoplasma 
kommt, ohne daB dabei der eigentIic:he Kernraum gegen das Cytoplasma geoffnet 
wird. 

TRAUTMANN (1915) beschreibt im Vorderlappen thyreoidektomierter Ziegen ehromo
phobe Driisenzellen, deren Kerne kugelige Einschliisse enthalten, die den Kernvakuolen 
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gleichen. Sie haben ein homogenes Aussehen und sind zum TeiI cyanophil. In einzelnen 
Einschllissen tritt im Zentrum eine schwach acidophile Reaktion auf. Beim Zerfall der 
Zellen soIl "der KerneinschluB ganz allmahlich aus dem Kern herausbefordert werden, 
indem sich dabei eine feinkornige Masse mitentleert". Die Abbildungen TRAUTMANNS 
erwecken den Verdacht, daB die als ausgetretener KerneinschluB gedeutete Struktur dem 
Centroplasma (Macula) entspricht. Von anderer Seite wurde ein Austritt von fllissigkeits
gefliIIten Vakuolen in den Zelleib bei den Drlisenzellen des VorderIappens meines Wissens 
bis jetzt nicht beschrieben, wohl aber ist die Abgabe von Kernvakuolen von anderen 
Drlisenzellen her bekannt, wenn sie sich dort auch in etwas anderer Weise vollzieht. Ein 
bekanntes Beispiel hierflir sind die Kernvakuolen der Pinealzellen, deren Entleerung von 
DIMITRoWA (1901), KRABBE (1910), V. VOLKMANN (1923) besc.l;trieben wurde. In neuerer 
Zeit wies namentlich BERG (1932, 1935) bei Leberzellen den Ubertritt von Kernsubstanz 
(Nucleolarsubstanz, Fett, Pigment, Glykogen, Eisen) aus dem Innern des Kernes ins Cyto
plasma nacho Er steIIt dabei einen Schleusenmechanismus fest, der sich zwar von dem bei 

Abb. 114. Hypochromatische /I-Zellen aus der Hypophyse eines 28jahrigen. Ausschleusung von Kernvakuolen 
ins Cytoplasma. Weitere ErkHirung im Text. Hinger. Fix. Zenker. 7", Azan. Vergr. 1 : 1660. 

Hypophysiszellen beobachteten unterscheidet, aber ebenfalls den Austritt von Substanzen 
in das Cytoplasma ohne Offnung des eigentlichen Kernraumes ermoglicht. R. MEYER 
(1937 a) berichtet liber das Ausschleusen von Pigmentsubstanz aus dem Kern ins Cyto
plasma von Pinealzellen; in einer zweiten Arbeit (1937b) erortert er theoretisch die Aus
stoBung des Inhalts, die Form der nuklearen Blasen und die dabei auftretenden Kernfalten. 
Weitere einschlagige Beobachtungen finden sich bei KREMER (1933), SAGUCHI (1927-1934) 
und HETT (1937), doch ist der Mechanismus des Austritts in all diesen Fallen von dem 
o ben dargestellten verschieden. 

In einzelnen hypochromatischen ,B-Zellen trifft man neben dem Kern eine 
verdichtete, dunkler gefarbte Zone, die sich durch ihre GroBe von dem gewohn
lichen Cytozentrum unterscheidet, dieses aber, ebenso wie den bei der ange
wandten Methode nicht sichtbaren Netzapparat umschlieBt. Die nur bei den 
genannten Zellen zu beobachtende Verdichtungszone erscheint gegen das 
periphere helle Cytoplasma in der in Abb. 114£ sichtbaren Weise abgegrenzt. 
Die Bedeutung des Gebildes ist unklar. 

Die Abgabe der Sekretionsprodukte. Ebenso wie die Entstehung der Sekret
vorstufen fand auch die Frage, in welcher Weise die Drusenzellen des Vorder
lappens die von ihnen hervorgebrachten Produkte ausscheiden, bis jetzt ver
haltnismaBig wenig Beachtung, so daB der V organg zum Teil noch recht unge
klart ist. Fur manche Autoren, namentlich des alteren Schrifttums, war die 
Frage ubrigens gleichbedeutend mit jener nach der Abgabe des Kolloids, das 
lange Zeit als das einzige Sekret der Hypophyse betrachtet wurde. Heute steht 
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fest, daB die Kolloidproduktion nur einen Teil der Sekretionstatigkeit des V order
lappens darstellt. Ja die Mehrzahl der Autoren neigt - meines Erachtens 
zu Unrecht - dazu, der Kolloidsekretion gegenuber der Abgabe anderer Stoffe 
sogar jegliche physiologische Bedeutung abzusprechen. Der Absonderung dieser 
letztgenannten (im histologischen Sinne) nicht kolloidartigen Stoffe solI dieser 
Abschnitt gewidmet sein, wahrend die Entstehung und Abgabe des Kolloids 
im nachstfolgenden zur Darstellung kommt. 

Schon BENDA (1900b) hebt hervor, daB die Kolloidbildung unabhangig von der Korner· 
sekretion einhergehe, "so daB sie vielleicht auch fiir die Hypophysis einen von der Korner. 
sekretion scharf zu trennenden Excretionsvorgang bedeutet." "lch bemerke aber aus
driicklich, daB das weitere Schicksal des kornigen Sekretes optisch nicht zu verfolgen ist 
und somit das Sekret sicher nicht in korniger Form weiter verwendet wird. Es kann nur 
vermutet werden, daB es ebenso wie die Zymogenkorner der Verdauungsdriisen in gelostem 
Zustand in Aktion tritt, vielleicht indem es in die reichlich vorhandenen diinnwandigen 
GefaBe diffundiert." 

Einer der ersten, der den SekretionsprozeB eingehender erortert, ist TROM 
(1901). Er nimmt an, daB die eosinophilen und cyanophilen Zellen ein chromo
philes Sekret in Gestalt sehr £einer Granula erzeugen. "Die Zellgrenzen werden 
undeutlich, der Kern ruckt zur Peripherie; hier treten die Granula aus und 
mischen sich mit einem von den chromophoben Elementen gelie£erten un£arb
baren Sekretstoff. Entweder diffundiert dieses Gemisch durch die Membrana 
propria, wie es £Ur die peri£olliku]are Lymphe ebenfalls gilt, oder aber es kommt 
zu einer Degeneration, einer Schmelzung einer Randzelle im Verein mit um
schriebenem Schwunde der Membrana propria. Damit ist die £reie Kommunika
tion mit dem interfollikularen Lymphraum gegeben." 

SCAFFIDI (1904) glaubt, daB die von ihm mit Saurefuchsin gefarbten Granula 
(= basophile Granula) allmahlich aus dem Zelleib austreten, so daB schlieBlich 
nur noch die Kerne deutlich sichtbar bleiben. Bei den mit Orange G ge£arbten 
Zellen (= eosinophilen) dagegen konnte er Ahnliches nicht beobachten. 

GEMELLI (1907) entwirft von der Funktionsweise der Vorderlappenzellen 
folgendes Bild: bei den Eosinophilen kommt es unter Zunahme der Granula
tionen zu einer Hypertrophie des Cytoplasmas, dann vereinigen sich homogene 
Nachbarzellen zu groBeren Komplexen. In diesen verschmelzen die Granulationen 
zu kleinen Schollen, die durch die BlutgefaBe in den Blutstrom gelangen. Der 
Ubertritt selbst kann allerdings mit den zur Verfugung stehenden Methoden 
nicht beobachtet werden. Gleichzeitig treten Veranderungen am Kern auf, 
der anschwillt, blaschenartig wird, sich deformiert und schlieBlich seine Farb
barkeit verliert. Analog verhalten sich die basophilen Zellen; auch hier werden 
die Granula immer dichter und zahlreicher; dann erscheinen Vakuolen, der 
Kern wird blaschenfOrmig, es bilden sich kleine Klumpen basophiler Substanz. 
Zuletzt verschmelzen die Zellen zu groBeren Haufen, in welch en man nur die 
in Auflosung befindlichen Kerne, die Granula und die erwahnten Klumpen 
sieht. Diese treten wahrscheinlich in den Blutstrom uber. 

Nach OBROSSOW (1918) verschmelzen die Granula der Eosinophilen (beim 
kastrierten Hund) zu groBen Klumpchen, die sich in dem einer BIuteapillare 
anliegenden oberflachlichen Zellbezirk anhaufen. Dann "scheidet sich das 
Sekret, die Kornerform beibehaltend, aus der Zelle naeh auBen aus und tritt 
in die BlutgefiiBe". In den Basophilen quellen feinste basophile Kijrnehen 
auf, urn sich in kleine Sekrettrijpfchen zu verwandeln, welche von einem feinen, 
nur von basischen Farben, gleich dem Chromatin, farbbaren kijrnigen Reifen 
umsaumt sind. Die Tropfehen flieBen, groBe Hohlraume bildend, zusammen 
und nehmen ihren Weg zu der dem BlutgefaB zugewandten Oberflache der 
Zelle. Der Inhalt der Vakuolen gehort zur Gruppe der Lipoide, da er sich in 
den kleinen Vakuolen mit Osmium schwarz farbt, eine Angabe, deren Richtig-
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keit SATWORNITZKAJA (1927) bestreitet. In den groBen Vakuolen vermiBt 
auch OBROSSOW "wegen Verdunnung und Auflosung des Sekretes" eine Osmium
reduktion. An der Innenfliiche der Blutge£iiBwand tritt in der Nachbarscha£t 
der veriinderten Basophilen hiiu£ig "ein besonderes Sekret, das sich in Gestalt 
kleiner, mit £einkorniger Hulle bekleideter Blasen repriisentiert", deutlich 
hervor. Ziemlich ubereinstimmend mit OBROSSOW, aber ohne dieE'en Autor zu 
erwiihnen, schildC'rt SKUBISZEWSKI (1925) den SekretionsprozeB. 

STEWART (1922) beschreibt einen Verflussigungsvorgang in den Eosinophilen. 
Nach diesem Autor werden die eosinophilen Granula im allgemeinen nicht als 
solche in die Blutge£iiBe oder GewebsspaIten ausgestoBen, sondern intracelluliir 
verflussigt. Dabei entstehen manchmal isolierte Kugeln, zumeist bildet sich 
aber der ZellinhaIt in eine blaB violett ge£iirbte Masse um, die histologisch an 
Plasma erinnert. Zu diesem Zeitpunkt £indet man im Zellkorper Trop£en einer 
gelblichen Substanz, die durch Cytoplasmastriinge, in denen eosinophile Granula 
liegen, voneinander getrennt sind. So bildet sich allmiihlich das ganze oder fast 
das ganze Cytoplasma in eine flussige Masse urn. Die Excretion dieser Flussigkeit 
kann sich in zweierlei Weise vollziehen: entweder durch Bersten der Zelle oder 
durch Diffusion durch die Zellwand. Der zweite Vorgang scheint STEWART 
der hiiufigere zu sein, wenn er sich auch der direkten Beobachtung entzieht. 
Der erste kann dagegen nach STEWART unmittelbar beobachtet werden: er 
findet Zellen, die das erzeugte Material durch eine RiBstelle ihrer AuBenzone 
direkt in die GefiiBe oder Bindegewebsspalten auszugieBen scheinen. Nach dem 
Bersten und der Entleerung des InhaIts solI sich die Zelle wieder zusammen
ziehen und regenerieren. 

Auch URASOV (1927) gibt an, daB bei der Entleerung der eosinophilen Zellen 
gewohnlich die Oberfliichenschicht des Cytoplasmas einreiBt und die acidophilen 
Korner austreten. Mitunter kann das zum Teil oder vollstiindig verflussigte 
Sekret durch die periphere Zellschicht diffundieren. Wahrscheinlich infolge 
der nicht voIlkommenen Entleerung kann in diesem FaIle eine kolloidale Um
bildung der eosinophilen Zellen eintreten. Bei den basophiIen Zellen besteht 
die sekretorische Tiitigkeit in der periodischen BiIdung und Ausscheidung 
flussiger Tropfchen, die sich mit den angewandten Mitteln nicht fiirben lassen. 

DE BEER (1926) nimmt an, daB die eosinophilen Zellen bersten und ihren 
granuliiren InhaIt in eine Sinuscapillare entleeren. Der zum Beleg des Vorganges 
beigegebenen Abbildung (1. c. Taf. IV, Abb. 2) vermag ich allerdings keine 
Beweiskraft zuzuerkennen. 

POPA (1934) ist der Ansicht, daB die Eosinophilen einen Teil ihres ubermiiBig 
vermehrten Cytoplasmas dirckt in die Sinuscapillaren abgeben. Nach seiner 
Vorstellung dringen auch Cytoplasmafortsiitze der Eosinophilen in die Sinus
capillaren ein, um sich dort abzuschnuren und in eine Anzahl rot gefiirbter 
Kugeln zu zerfallen. 

Zur Veranschaulichung des Vorganges veraffentlichten POPA und FIELDING (1935, 
Abb.41, dazu Text auf S.45 [203] der Arbeit) eine Mikroaufnahme, die eine Gruppe 
von Eosinophilen zeigt, die dicht urn die Wandung eines "Sinusoides" liegen und den 
graBten Teil ihres Cytoplasmas verloren haben sollen. 1m Innern des GefaBes liegt neben 
Erythrocyten eine Anzahl von Kugeln, die sich nach den Autoren ahnlich dem Cytoplasm a 
von Eosinophilen farben. Die Mikroaufnahme ist insofern von Interesse, als sie, wie zahl· 
reiche andere dieser Arbeit, ein Bild von dem sGhlechten Erhaltungszustand der Praparate 
gibt. AuBerdem laBt sie erkennen, daB das fragliche GefaB kcine Sinuscapillare, sondern 
eine mit Ringmuskulatur versehene Arteriole ist. 

BAILLU' (1938) beobachtet in (X-Zellen der Rattenhypophyse, die durch Kiilte
einwirkung in den Zustand der Hypersekretion gesetzt war, als erstes Zeichen 
der Sekretion eine Abnahme der Chromophilie der (X-Granula, die von der Bildung 
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kleiner Sekretvakuolen gefolgt ist, die dann verschwinden. Auch ein Zusammen
flieBen derselben zu einem einzigen Hohlraum, del' sich gegen das iibrige acido
phile Cytoplasma abgrenzt, kommt vor. Die Sekretabgabe selbst konnte BAILLIF 
nicht beobachten; er nimmt an, daB das in Fliissigkeit verwandelte Material 
direkt durch die Zellmembran tritt. Auch in den fJ-Zellen wird die Neigung 
zur Vakuolenbildung durch die Kalteeinwirkung gesteigert. Die Zellen werden 
grbBer und farben sich schwacher, das Cytoplasma ist iibermaBig vakuolisiert, 
von den fJ-Granula bleiben nur wenige zuruck. Bei der Bildung der Vakuolen 
scheint auch der Golgiapparat beteiligt zu sein. Die Sekretvakuolen werden 

Abb.115. fJ-Zellen aus dem Vorderlappen einer SinuscapiIlare anliegend. 1m Cytoplasma sind zahlreiche kleine 
Sekretvakuolen sichtbar, die bei a und noeh mehr bei b zu griifJeren konfluieren. L Lipoidvakuole; 
Sc Sinuscapillare; V neben demKern liegendeVakuole. Hinger. Fix. Susa. Paraffin 7 ft. Mucicarmin-Hiimalaun. 

Vergr. 1 : 1500. 

von der Zelle in die Sinuscapillaren abgegeben, wo sie zwischen den Blutkbrper
chen sichtbar sind. 

Die Ansichten iiber die Art der Sekretabgabe sind demnach iiberaus wider
sprechend. Bei meinen eigenen Untersuchungen konnte ich das Bersten einer 
Zelle und ein anschlieBendes Entleeren des granularen Inhaltes, wie es im Schrift
tum namentlich fUr die eosinophile Zelle beschrieben wird, niemals feststellen. 
Auch BENDA bemuhte sich vergeblich den Durchtritt von chromophilen Kornchen 
durch die Zellmembran zu beobachten. Dagegen rand ich Anhaltspunkte 
dafiir, daB es bei der Entstehung des Sekretes zu einer intracellularen Ver
flussigung des granularen Zellinhaltes kommt. Der ProzeB ist am sehonsten 
an fJ-Zellen zu beobachten, und zwar an Praparaten, die unmittelbar nach 
dem Tode mittels Durchspiilung mit Susa fixiert und dann mit Mucicarmin
Hamalaun gefarbt waren. In solehen Praparaten £arben sich Cytoplasma 
und Granula der fJ-ZeUen in durehsiehtigem Rotviolett, wodurch sich die 
unge£arbten Sekretvakuolen sehr deutlich yom Untergrund abheben. Der 
Vorgang beginnt mit einem Anschwellen und Abblasscn einzelner fJ-Granula, 
die sich unter Quellung zu verflussigen scheinen. Dann kommt es zum Auf
treten £einer Vakuolen, deren Inhalt, wie vergleichende Sudanpraparate zeigen, 
nicht aus Lipoidsubstanz, sondern aus einer nicht fixierbaren, wasserreichen 
Flussigkeit besteht. Der zunehmenden Vakuolisierung geht gewohnlich eine 
fortschreitende Abnahme der Granula parallel. Die entstehenden Sekretvakuolen 
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lassen sich auch im Paraffinschnitt dank ihrer verwaschenen unscharfen Be
grenzung, die zum Teil auch durch feine, an der Wandung niedergeschlagene 
Ausfallungen bedingt ist, von den rundlichen, scharf konturierten, wie mit dem 
Locheisen ausgestanzten Lipo
idvakuolen unterscheiden. Sie 
treten vorwiegend im Rand
bezirkder Zelle auf (s.Abb.115). 
Durch EinreiBen der tren
nenden Zwischenwande und 
ZusammenflieBen entstehen 
groBere Vakuolen, die sehr 
haufig gegen die Oberflache 
des Zellstranges orientiert sind 
und dadurch der Basalmem
bran und mittelbar der iJ -Z 
Wandung einer Sinuscapillare 
anliegen (s. Abb. 116). Mit 
der VergroBerung der Vakuole u--P--d!'=iii;';'- _! 

grenzt sich der zuriickbleibende ~ ..... ~lit1' 
Zellkorper immer mehr gegen f:k ~~;!;;~~!t:~~ 
diese abo So entstehen groBe, b "....-11.,/ 

meist etwas plattgedriickte Se
kretblasen (Abb. 116 und 117), 
deren weiteres Schicksal ver
schieden ist. Bei einem Teil 
derselben kommt es zu einem 
Platzen oder Einschm('lzen der 
Wandung und einem Ausflie
Ben des Inhaltes in die Inter

Abb. 116. Gruppe von p-Zellen. 1m Cytoplasma der Zellen sind 
Kornchen nnd feine Sekretvakuoien sichtbar. Besonders stark 
sind ietztere an dem einer SinuscapilJare zugekehrten Zellende 
ausgebildet (u). Die Basaimembran wie die Wandung der Sinus
capillare ist aufgelockert und von abgeplatteten Hohlraumen (b) 
durchsetzt. Ek Endotheikern. Hinger. Fix. Susa. Paraffin 7 ft. 

Mucicarmin-Hamaiaun. Vergr. 1: 1500. 

cellularspalten. In anderen Fallen scheint sich die Sekretblase von der Zelle 
loszu16sen und als ein mit einer Oberflachenmembran versehener Tropfen durch 
die Maschen der Gitterfasern in 
die Blutcapillare zu schliipfen. 
Auch in Abb. 116 und 117 laBt 
sich im Bereich der Sekret
tropfenzone eine eigentiimliche 
Au£lockerung der Basalmem
bran wie der GefaBwand er
kennen, die vermutlich mit 
dem Durchtritt von Sekret in 
Verbindung steht. Des ofteren 
hangen an der Innenflache 0 -+...:::-----'-~-::::-..:...L'-7...:::. 
des GefaBendothels rundliche 
Blaschen von 2-10 flo Durch
messer, die von einer ahnlichen 
Hiille umschlossen sind wie 
die beschriebenen Sekretblasen. 
Wie dort ist auch hier der Inhalt 
mit keiner Methode farbbar. 

Abb.117. p-Zelle aus dem Vorderiappen mit groBen Sekret
vakuoien, die das ganze Itandgebiet der Zelle einnehmen. a ab
geplattete, der Basalmembran anliegende Sekretvakuole. b auf
geiockerte llasalmembran und GefaBwand. Hinger. Fix. Susa. 

Paraffin. 7 .u. Mucicarmiu-Hamalaun. Vergr. 1 : 1500. 

Bilder, wie sie Abb. 118 zeigt, legen es nahe, anzunehmen, daB es sich urn 
Sekrettropfen handelt, die aus dem Driisengewebe bzw. den Spaltraumen des 
Interstitiums in das GefaBlumen iibergetreten sind. Man vermeint ja auch 
in Abb. 116 das Hindurchzwangen der Tropfen durch das Grundhautchen der 
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GefiiBwand beobachten zu konnen. Die chromophoben Sekretblaschen konnen 
gewisse Ahnlichkeit mit Blutkorperchenschatten besitzen. Stellen, wie die in 
Abb. US wiedergegebene, schlieBen die Moglichkeit einer Verwechslung aber 
vollstandig aus. 

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, daB sich namentlich die 
oben beschriebene Vakuolenbildung im Zelleib der p-Zellen nur in ganz frisch 

8M " b 

Abb.118. Teilstiick aus einem Durchschnitt durch eine Sinuscapillare 
des Vorderlappens. An der Wandung des GefiiBes, das frei von Blut
kiirperehcn ist, sitzen griiBere und kleinere chromophobe Sekretbliischen 
( Sbl); die beiden mit a und b bezeichneten sind eben im Durehtritt 
dureh die Wandung begriffen; beide Blaschen hangen noch an cinem 
StieI, iiber den die Konturlinie des EndotheIs hinwegzieht. leh betone, 
daB die Aufnahmen ohne die geringste Retusehe sind. Ek EndotheIkern. 

Hinger. Fix. Busa. Paraffin 7 1". Azan. Vergr. 1 : 1500. 

und gut fixierten Prapa
raten beobachten laBt; 
sie darf nicht etwa mit 
den SpaItbildungen und 
Schrumpfungsliicken ver
wechselt werden, wie sie 
infolge postmortaler Ver
anderungen standig in Sek
tionsma terial a uftreten. 

Die obigen Befunde er
innern an Angaben von E. 
J. KRAUS (1912), der in seincr 
dcn Lipoidsubstanzen der 
Hypophyse gewidmetenArbeit 
neben dem eigentlichen Kol
loid und den Lipoidsubstan
zcn noch eine weitere farb
lose, nicht tingierbare Sub
stanz unterscheidet. Er findet 
die farblosen Sekrettropfen 
namentlich in den aus chro
mophilen Zellen zusammen
gesetzten Bezirken in und zwi
schen den Zellen, besonders 
reichlich aber zwischen Fol
likel und Gef1tilwand. Ana
loge farblose Tropfen in der 
GroBe roter Blutkorperchen, 
aber auch weit groBer, sah 
KRAUS in einem Teil der Blut-
gefaBe. Auch die Beobach

tungen von BAILLIF (1938) an Rattenhypophysen nach KaIteeinwirkung (s. S. 153) ergeben 
Parallelen fiir den oben beschriebenen Sekretionsvorga,ng. 

Die Bildung von Sekretvakuolen wie ihre Abgabe in das interstitielle Binde
gewebe laBt sich auch bei y-Zellen verfolgen. Ein Beispiel hierfiir gibt Abb. 131, 
in der die in y-Zellen wie zwischen y-Zellen und GefaBwand 1iegenden Vakuo1en 
deutlich hervortreten. 

f) Das Kolloid des Vorderlappens der Hypophyse. 

oc) Die Auffassungen iiber die Entstehung des Kolloids. 

Das Vor kommen von Kolloid in der Hypophyse wird schon von den 
ersten Untersuchernihrer histologischen Struktur wie ECKER, VIRCHOW, LANGEN, 
LUSCHKA, PEREMESCHKO, KRAUS, MULLER, FLESCH, LOTHRlNGER, ROGOWITSCH 
usw. vermerkt. Sie stellten das Kolloid nicht nur in groBeren oder kleineren 
Cysten an der Grenze von Vorder- und Hinterlappen, sondern in geringerer 
Menge auch innerha1b der Zellstrange des Vorder1appens fest. Sowenig demnach 
sein standiges Vorkommen bestritten wird, so widerspruchsvoll sind die Auf
fassungen, die im Schrifttum iiber seine Entstehung 1aut wurden. VIRCHOW 
und LANGEN waren der Ansicht, daB das Kolloid aus einer direkten Umwandlung 
der Hypophysiszellen hervorgeht. FLESCH (1884) brachte dann erstmals die 
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eosinophilen Zellen in Beziehung zum Kolloid. Er weist darauf hin, daB die 
Farbereaktion dieser Zellen mit jener ubereinstimmt, die das in Cysten abge
lagerte Kolloid zeigt. "Man darf daraus wohl schlieBen, daB gerade die groBen 
Zellen in spezieller Beziehung zur Produktion dieser kolloiden Massen stehen." 
Spater (1885) schrankt FLESCH seine erste Annahme durch den Hinweis ein, 
daB sich die Reaktionen doch nicht vollstandig decken. Auch LOTHRINGER 
(1886) nimmt eine "direkte Beziehung zwischen Kolloidmassen und Hypophysis
zellen" an. ROGOWITSCH (1889) halt "den Inhalt der chromophilen Zellen fur 
kolloidahnlich bzw. kolloid " , wahrend STIEDA (1890) eine Kolloidumwandlung 
der Zellen bestreitet. SCHONEMANN (1892) findet die chromophilen Zellen da 
und dort in Form eines einschichtigen Epithels rings um ein Lumen angeordnet. 
Die GroBe der Lichtung ubertrifft in diesen Gebilden selten diejenige einer 
groBeren chromophilen Zelle. Das Lumen ist entweder leer oder es ist ausgefullt 
mit einer bald mehr kornigen, bald mehr transparent aussehenden kolloiden 
Masse. In ihr finden sich manchmal Kerne oder Uberreste von solchen, deren 
Lage und Form es wahrscheinlich machen, daB sie zu den erwahnten Massen 
gehoren. SCHONEMANN halt es daher fUr moglich, daB das zentral gelegene 
Kolloid aus umgewandelten chromophilen Zellen entsteht. "Auch entsprechen 
die kleineren Kolloidkugeln der GroBe und Form nach durchaus den chromo
philen Zellen." WOLFF, CASELLI sind der Ansicht, daB sich die von ihnen an
geblich in den cyanophilen Zellen gefundenen roten BIutkorperchen in Kolloid 
umwandeln. COMTE (1898) glaubt, daB das Kolloid aus cyanophilen Zellen ent
steht, wahrend R. PIRONE (1905) das gleiche auch von eosinophilen Zellen be
hauptet. BENDA (1900a) betrachtet das Kolloid als eine Degenerationserschei
nung, wofur auch seine Zunahme in senilen Drusen spreche. "Entschieden ist 
in Abrede zu stellen, daB das Kolloid mit den Kornungen der chromophilen 
Zellen identisch ist und aus ihnen hervorgeht." Die Kolloidbildung geht viel
mehr ganz unabhangig von der Kornersekretion vor sich. Seine anfangliche 
Meinung, daB die Vakuolen der Drusenzellen eine V orstufe des Kolloids ent
halten, stellt BENDA spater (1900b) dahin richtig, daB es sich hier nicht um 
Sekretvakuolen, sondern um Fetttropfen handeIt, was ubrigens schon PISENTI 
und VIOLA (1890) erkannt hatten, die einen Zusammenhang zwischen der 
Bildung der mit Fett gefiillten Vakuolen und der Kolloidproduktion in Abrede 
stellten. Nach THOM (1901), der zwischen intrafollikularem,interfollikularem 
und Cystenkolloid unterscheidet, entsteht das Ietztere nicht nur durch reine 
Absonderung, sondern auch durch AusstoBung von Zellen in das Lumen. Der 
ProzeB der intrafollikularen- und der Cystenkolloidbildung ist nicht sehr leb
haft, da konzentrische Streifung und zentral auftretende dunklere Farbtone 
eine gewisse Eindickung wahrscheinlich machen. 1m ubrigen faBt THOM die 
Kolloidbildung nicht als einen degenerativen, sondern als einen sekretorischen 
Vorgang auf, bei dem sich die von den chromophilen wie chromophoben Zellen 
ausgearbeiteten Stoffe beteiligen (s. auch Zitat auf S. 152, Absatz 3). GUERRINI 
(1905), sowie CAGNETTO (1907) betrachten das Kolloid als Produkt der mero
krinen Sekretion der Drusenzellen. GEMELLI (1903-1907) dagegen ist der 
Ansicht, daB das Kolloid kein Sekret, sondern ein degeneratives Produkt der 
Hypophyse ist. Nach COLLINA (1903) entsteht das in den Bindegewebsmaschen 
liegende Kolloid durch Degeneration von Drusenzellen, vor aHem der Eosino
philen. JORIS (1907) unterscheidet koHoidhaltige BIaschen, die sich als Uber
reste auf die RATHKEsche Tasche zuruckleiten und andere, die durch ortlichen 
Zerfall der Zellen entstehen. Weiterhin konnen durch Behinderung des Ab
flusses Kolloidansammiungen zwischen den Drusenzellen entstehen. SOYER 
(1912) bringt die Bildung der Pseudofollikel des Vorderlappens mit dem Zerfall 
beliebiger Drusenzellen in Verbindung. 
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Nach BLAIR-BELL (1913) sind die EosinophiIen die aktiven SekretzeIlen, 
die ihr Sekret in BIut- und LymphgefiWe abgeben. 1st keine groBe Nachfrage 
nach Sekret vorhanden, werden die Zellen basophil und groBer. Sie werden 
dunkIer und sondern schIieBlich basophiles Kolloid zwischen die Nachbarzellen 
ab, die eine blaschenartige Wandung um dasselbe bilden konnen. 

Bei STENDELL (1914) findet man klar zum Ausdruck gebracht, daB die 
"Kolloidsubstanz" der Hypophyse in verschiedener Weise entstehen kann und 
einen hochst komplexen Begriff darstellt. Sie "entsteht durch natiirliche 
Stauung und kiinstliche Eindickung von Sekret, durch Zerfall von funktions
miiden ZelIen, durch sekretdurchtrankte Plasmaballen usw.". "Das Cysten
kolloid scheint ganz besonders einer Degeneration von Driisenzellen seine Ent
stehung zu verdanken, wobei jedoch auch noch normaIe Sekretionsprodukte 
mitwirken mogen." Manche kolloidgefiillten Cysten entstehen dadurch, daB 
ganze Zellterritorien zerfallen. 

Sehr eingehend befaBt sich KRAUS (1914) mit der Entstehung des Kolloids. 
Mit Hilfe einer besonderen Farbemethode unterscheidet er zwischen gerbsaure
festem, fuchsinophiIem und fuchsinophobem Kolloid (s. auch S.167). Das 
gerbsaure£este Kolloid wird nach KRAUS lediglich in den chromophilen 
Zellen gebildet, und zwar haufiger in Basophilen als in Eosinophilen. Es 
erscheint hier in Form von kleinen violett gefarbten Granula, die allmahlich an 
Zahl zunehmen, bis der ganze Zelleib von gerbsaurefesten GranuIa erfiillt ist, 
die schlieBlich zu einer homogenen Masse konfluieren. Die Zellen behalten lange 
Zeit hindurch ein ganz normales Aussehen, so daB man z. B. bei Hamalaun
Eosinfarbung keine Spur von der oft schon den groBten Teil des Zelleibes ein
nehmenden kolloiden Umwandlung bemerkt. Veranderungen an den Kernen 
treten meist erst dann ein, wenn der ganze Zelleib kolloid umgewandeIt ist; 
und zwar wird der Kern undurchsichtig; er nimmt die gleiche tie£violette Farbe 
an wie die Granula; schlieBlich schmilzt die ganze Zelle zu einem homogenen 
violetten Trop£en ein. Dadurch daB die zentralen Zellen einer Zellinsel in dieser 
Weise zu Kolloid verwandelt werden, kommt es nach KRAUS im Vorderlappen 
zur Bildung kolloidhaltiger Follikel, die als "sekundare Cysten" von den 
RATHKEschen Cysten unterschieden werden. Die zweite Kolloidart, das fuch
sinophile Kolloid, entsteht nach KRAUS gewohnlich durch Einschmelzung 
entgranulierter, basophiler ZeUen. Das Cytoplasma der Zelle erhalt eine homogene 
Beschaffenheit, farbt sich intensiv rot, der Kern verliert seine Affinitat zum 
Methylenblau und geht in dem fuchsinophil-kolloid umgewandelten Cytoplasma 
unter. Das hellblau gefarbte fuchsinophobe Kolloid endlich soIl ausschlieB
lich durch kolloidale Einschmelzung von eosinophilen Zellen entstehen. In den 
RATHKEschen Cysten werden eosinophile wie basophile Zellen in das Lumen 
abgestoBen, wo sie sich in Kolloid umwandeln. Die Frage, ob das Kolloid in 
den Cysten der Marksubstanz durch eine aktive sekretorische Tatigkeit der 
Wandzellen gebildet wird, mochte KRAUS verneinen. Er glaubt, daB die Kolloid
bildung lediglich durch Einschmelzungsvorgange erfolgt. Auch das im Vorder
lappen und in den basophilen Wucherungen des Hinterlappens vorkommende 
Kolloid solI nur durch Zelleinschmelzung entstehen, "so daB alles Kolloid der 
Hypophyse, worauf schon VIRCHOW hingewiesen hat, als das Produkt einer 
direkten Umwandlung von Hypophysenzellen aufgefaBt werden muB." KRAUS 
betrachtet daher das Kolloid der Hypophyse in Ubereinstimmung mit BENDA, 
STERZI, GEMELLI, ERDHEIM u. a. als Excret. 

COLLIN (1922a, b, 1924) unterscheidet zwischen einer "fonte holocrine 
massive" und einer "fonte holocrine elementaire". Die Umwandlung in 
Kolloid geht nach COLLIN im allgemeinen so vor sich, daB sich eine eosinophile 
Zelle zuerst in eine cyanophile, dann in eine hypercyanophile Zelle und diese 
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schlieBlich sich in Kolloid verwandelt. Bei der "fonte holocrine massive" 
kommt es zu einer Masseneinschmelzung von Zellen. Die der Kolloidumwand
lung anheimfallenden Zellstrange bestehen vorwiegend aus dissoziierten hyper
cyanophilen Zellen, enthalten aber auch eosinophile, die vor Beendigung ihrer 
Umwandlung zu Cyanophilen mit zugrunde gehen. Die Einschmelzung beginnt 
bei den zentral gelegenen Zellen unter Plasmorrhexis und Karyorrhexis und 
nimmt gegen die Peripherie zu abo In anderen Fallen dringt zwischen die in 
Umwandlung begri£fenen Zellen Bindegewebe ein und zerteilt sie in groBere 
und kleinere Gruppen, die dann ihre Umwandlung zu Kolloid beenden. Sie 
werden zu kleinen im Bindegewebe liegenden Kolloidpfiitzen, die unter Um
standen zu groBen Lacunen zusammenflieBen, die einer epithelialen Wandung ent
behren. Der Vorgang der "fonte holocrine elementaire" besteht darin, daB in 
einem Zellstrang eine zentral gelegene Driisenzelle im ganzen zu Kolloid degene
riert und einen Sekrettropfen bildet, urn den sich die iibrigen Zellen des Stranges 
nach Art eines Follikelepithels ordnen. Dadurch, daB sich fortwahrend weitere 
Zellen der Wandung zu Kolloid umwandeln, vermehrt sich der Inhalt, so daB 
schlieBlich Gebilde betrachtlichen Umfanges entstehen konnen. 

In den Driisenblaschen der Pars tuberalis der Katze spielt sich der Vorgang 
der Kolloidbildung nach ATWELL (1929) in der Weise ab, daB das Kolloid in 
Form von kleinen Tropfchen im zentralen Ende von aneinanderliegenden Zellen 
auftritt und sich hier anhauft. Dann kommt es zu einem Bersten der Zellober
£lache, und das Material ergieBt sich in ein gemeinsames Lumen. ATWELL be
trachtet den Vorgang nicht als degenerativen ProzeB, sondern als Zeichen einer 
echten sekretorischen Tatigkeit. 

In der Hundehypophyse treffen WOLFE, CLEVELAND und CAMPBELL (1933) 
Kolloid so ziemlich in jedem Teil des Vorderlappens an, und zwar zumeist in den 
Intercellularspalten. Die Kolloidmassen sind verschiedentlich von Eosinophilen 
umgeben, die ihre Granula verloren haben. Sie haben auch oft eine direkte 
Kolloidbildung in diesen Zellen beobachtet; so konnten sie sehen, wie sich ein 
Teil des Cytoplasmas dieser Zellen in Kolloid verwandelt hatte, wahrend der 
Rest anscheinend noch normal war. In manchen Fallen beobachteten sie groBe 
Gruppen dieser Zellen. die eine teilweise Umbildung zu Kolloid erlitten hatten, 
wobei die Kerne zunachst noch normales Aussehen zeigten. Danach fiihren 
WOLFE, CLEVELAND und CAMPBELL die Entstehung des Kolloids auf eine 
kolloide Umwandlung der Eosinophilen zurUck. 

Auch POPA und FIELDING (1935), sowie FRASIN (1935) sind der Auffassung, 
daB die Chromophilen, besqnders aber die Eosinophilen die Kolloidsubstanz 
produzieren. Nach LENNON (1937) entsteht das Kolloid in den Follikeln in der 
Weise, daB Eosinophile wie Basophile ihre Granula ausstoBen. 

Der "Oberblick zeigt, daB die Frage nach der Entstehung des Kolloids von 
den einzelnen Untersuchern in sehr verschiedener, ja sogar gegensatzlicher 
Weise beantwortet wird. Wahrend die einen in der Kolloidbildung einen rein 
degenerativen ProzeB erblicken (PEREMESCHKO, BENDA, GEMELLI, COLLINA, 
PIRONE, PRENANT und BOUIN, SOYER, KRAUS U. a.), dessen Produkt im Extrem
fall nur als unbrauchbares Excret gewertet wird, betrachten ihn andere (SCHONE
MANN, THAON, CREUTZFELDT, KOHN, HOCKENDORFF, STENDELL, ATWELL u. a.) 
als Ausdruck einer, wenn nicht der sekretorischen Tatigkeit des Organes. 
Meine eigenen, zur Klarung der Frage unternommenen Untersuchungen fiihrten 
mich zu dem Ergebnis, daB das Kolloid im Vorderlappen der Hypophyse 
durch sekretorische Tatigkeit einzelner ZelIen, wie auch durch kol
loide Einschmelzung isolierter Zellen oder kleinerer und groBerer 
Zellkomplexe entsteht. Man findet also, wie nachfolgendgezeigt wird, neben
einander BeispieIe des merokrinen wie holokrinen Sekretionstypus vertreten. 
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P) Die merokrine Kolloidsekretion der Vorderlappenzellen. 

Die Entstehung und Absonderung kleiner Kolloidtr6pfchen laBt sich besonders 
klar in Hypophysen beobachten, die lebensfrisch in sublimathaltigen Fliissig
keiten, wie Susa, Formol-Sublimat-Eisessig oder dgl. fixiert wurden. DaB es 

Abb. 119. Gruppen von y-Zellen, in deren Cytoplasma zahlreiche, in der AbLildung schwarz hervortretende 
KolJoidtriipfchen liegen. Aufgenommcn auf panchromatische Platte unter Verwendung des Monochromators 

von Leitz bei 630/i/i. Hinger. Fix. Suxa. Paraffin. 5 /i. Azan. Vergr . 1 : 950. 

sich dabei nicht um Kunstprodukte handelt, die der Wirkung des Sublimats 
zuzuschreiben sind, ergibt sich daraus, daB sich prinzipieU iibereinstimmende 
Befunde auch nach Fixierung in Formol, Regaud und anderen Fliissigkeiten 

• . 
• 

ALL. 120. y-ZelJe mit zahlreichen, 
namentlich in der Nahe des Ker
nes liegcnden KolJoidtriipfchen. 
42 jiihriger Mann. Pneumonic. 
Fix. nach STIEVE. Paraffin. 5/i. 

Azan. Vergr. 1 : 1250. 

erheben lassen. Farbt man die Praparate der oben 
erwahnten Art mit Azan, so treten in einem Teil der 
Vorderlappenzellen leuchtend blau gefarbte Tropfchen 
hervor, deren GroBe von feinsten, an der Grenze 
des Auflosungsvermogens stehenden Piinktchen bis 
zu 1-2 [L messenden Kugeln schwankt (s. Abb_ 97, 
119-122). Die Menge der Kolloidtropfchen wie ihre 
Lokalisation im Zelleib ist sehr wechselnd. In man-
chen Zellen findet sich in der Nahe des exzentrisch 
liegendenKernes eine Verdichtung desCytoplasmas, die 
von einer groBen Zahl allerfeinster wie auch groberer 
Tropfchen durchsetzt ist, die alle in typiilcher Weise 
leuchtend blau gefarbt sind (s. Abb. 97 a und 120). 
Von ihr ausgehend verteilen sich einzelne Tropfchen 

gegen die Zelloberflache zu. In anderen Zellen, wie in Abb. 97b, liegen die 
Tropfchen gleichmaBiger iiber den ganzen Zelleib verteilt, in wieder anderen 
finden sie sich starker in einer Randzone der Zelle angehauft (s. Abb. 97 d, 
121, 130). Das Bild wechselt eben je nach dem Sekretionszustand, in dem sich 
die betreffende Zelle hinsichtlich ihrer Kolloidproduktion befindet. Man kann 
in dieser Hinsicht auch sehr groBe individuelle Unterschiede finden. Es gibt 
Driisen, in denen die intracellularen Kolloidtropfchen nur recht sparlich vor
kommen und andere, in denen sie iiberaus reichlich sind. Das Alter ist dabei 
nicht der bestimmende Faktor. Kolloidreiche Zellen konnen nach meinen Beob-
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achtungen auch bei 20jahrigen in reichlicher Menge vorkommen und anderer
seits bei 60- und 70jahrigen fast fehlen. 

Die Zellen, in deren Cytoplasma Kolloidtrop£chen auftreten, stellen keinen 
eigenen gesonderten Typus dar. Sehr haufig gehoren sie, wie in Abb. 86, 97, 
119-121, 130, dem Typus der 

". 

.' -. • 
• 

y-Zellen an. Sie konnen aber 
auch in allen anderen Zell
arten vorkommen. So zeigt sie 
Abb. 122 in jungen undifferen
zierten Zellen, Abb. 80 in hypo
chromatischen cx-Zellen (bei r5), 
Abb. 97 in c-Zellen (bei r5). Am 
schwierigsten sind sie wegen 
der .Ahnlichkeit der Farbtone 
in p- und r5-Zellen zu erkennen. ;-- . 
Ihre Abtrennung gelingt aber 

--

bei Kresazanfiirbung, bei der 
sie eine schwarzblaue Farbe 
annehmen und sich dadurch 
von den violett ge£arbtenp- und 
den blaugefarbten r5-Granula 
unterscheiden. 

Die Kolloidtropfchen liegen 
gewohnlich einzeln verstreut 
im Cytoplasma, wobei sie all
mahlich zu groBeren Trop£en 
anschwellen. Sie konnen sich 

Abb. 121. Gruppe von y-Zellen, in deren Zelleib feine und feinste 
Kolloidtropfchen sichtbar sind. Ein Teil der Tropfchen tritt 
eben in den schmalen intercelluJiiren Spaltraum aUB, der teilweiBe 
mit Kolloid gefiillt ist. Hinger. Fix. Susa. Paraffin. 51'. Azan. 

Vergr.l : 1620. 

aber auch, wie Abb. 86 und 130, zu kleineren Gruppen zusammenlagern, die 
schlieBlich zu groBeren, anfiinglich noch gekammerten Tropfen verschmelzen. 

" • 

Abb.122. 

a 

Abb.123. 
Abb.122. Gruppe von Driisenzellen aus dem Vorderlappen. a undifferenzierte Zelle mit einzelnen feinen 
Kolloidtropfchen. b Vakuolisierte y-Zelle mit groOem intracellular gelegenem Kolloidtropfen (e). Hinger. Fix. 

nach STIEVE. Paraffin. 5 p. Azan. Vergr. 1 : 1250. 
Abb. 123. Kleiner Pseudofollikel aUB dem Vorderlappen. Die Kolloid g~fiillte Hohle liegt zentra!. Die Wandung 
besteht aus y-Zellen und einzelnen undifferenzierten Zellen. Hinger. Fix. Snsa. Paraffin. 71'. Azan. Vergr. 1: 680. 

In giinstigen Fallen laBt sich beobachten, daB die kleinen, dicht unter der 
Zelloberflache angesammeIten Kolloidtropfchen aus der Zelle austreten, urn in 
schmale, zwischen den einzelnen Zellen vorhandene intracellulare SpaItraume 
zu gelangen (s. Abb. 121). Bei Betrachtung mit starksten Systemen glaubt man 

Handbuch der mikroskop. Anatomie VI/3. 11 
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feststellen zu kannen, daB sie sich dabei unter leichter Streckung durch £einste 
Poren der Zelloberflache hindurchzwangen. Innerhalb der IntercellularspaIten 
verschmelzen sie dann zu graBeren Kolloidtropfen. Mit der Zunahme des 
Kolloids erweitert sich der Spaltraum allmahlich zu einem langlichen oder rund
lichen Hohlraum (s. Abb. 121). Gelegentlich ist die Verschmelzung der aus
geschiedenen Trapfchen verzagert, so daB zahlreiche Kolloidkugelchen noch 
mehr oder weniger isoliert nebeneinanderliegen (Abb. 121 und 130). Solche Stellen 

a.,Z - - -/.:!it1 

Abb.124. 

zeigen besonders eindrucksvoIl, daB 
das Kolloid hier nicht durch Ein
schmelzung einer einzelnen Zelle, 
sondern durch sekretorische Tatig
keit umliegender Zellen gebildet 
wurde. 

a·Z 

{J·z 

Abb.125. 
Abb. 124. Pseudofollikel aus dem Vorderlappen mit mehreren kolloidgefiillten Hohlriiumen, die durehgehends 
von y-Zellen und einzelnen undifferenzierten Zellen umgeben sind. An der Peripherie des polymorphen 

Zellstranges liegen einzelne ",-Zellen. Hinger. Fix. Busa. Paraffin. 71'. Azan. Vergr. 1: 680.' ""11 

Abb. 125. Pseudofollikel mit kleiner exzentriseh geleg~ner Hohle; die "'- (fein punktiert) und {J-Zelle'i't 
(grob pnnktiert) sind hier reiehlieher vorhanden, betelilgen sieh aber nur wenig an der Auskleidung der 
Hohle, die vorwiegend von y-Zellen begrenzt ist. Hi!lger. Fix. Susa. Paraffin. 7 1'. Azan. Vergr. 1 : 680. 

Auf diese Weise kannen im ganzen Bereich des Vorderlappens, namentlich 
aber gegen die Zwischenzone zu, verstreut liegende Pseudo£ollikel auftreten, deren 
Hohlraum einen Durchmesser von wenigen [L bis zu 200 [L und mehr aufweist. 
Der Pseudofollikel unterscheidet sich von einem typischen Follikel, wie er z. B. 
in der Schilddruse auf tritt, dadurch, daB sich, bildlich gesprochen, die Mehrzahl 
der Drusenzellen des Epithelstranges um die sich im Innern des Stranges bildende 
Hahle nicht kummert, wahrend die Hahle des echten Follikels den Mittelpunkt 
darstellt, um den sich die gesamte Menge der Drusenzellen in gleichmaBiger 
epithelartiger Anordnung gruppiert. Dementsprechend kann das Kolloiddepot 
des Pseudofollikels an jeder Stelle des Epithelstranges auftreten, nicht nur 
zentral, wie in Abb. 123, sondern auch exzentrisch zur Drusenzellmasse, selbst 
an ihrer Oberflache, unter der Basalmembran. Es kannen sich, wie in 
Abb. 124, innerhalb eines Zellhaufens auch an mehreren Stellen kleine mit 
Kolloid geftillte Hahlen bilden, ohne daB sie, wie Serienschnitte lehrell, mit
einallder zusammenhallgen. Dabei sind die den Hohlraum begrenzenden Drusen-
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zellen in ihrer GroBe, Form und Lagerung hiiufig iiberaus verschieden. Die 
UmriBzeichnungen der Zellgrenzen in Abb. 123-125 zeigen deutlich, daB eine 
epithelartige Ausrichtung der Zellen zu den Hohlriiumen zumeist fehlt oder nur 
sehr unvollkommen ausgebildet ist. Kurz, der Pseudofollikel hat noch nicht 
die OrganisationshOhe des echten Follikeis erreicht. Bei aIlmiihlicher Zunahme 
des Kolloids und Erweiterung der Hohlung geht der Pseudofollikel in kolloid
haltige Cysten iiber (s. unten). 

Am Aufbau des Pseudofollikels konnen sich aIle Zelltypen des Vorder
Iappens beteiligen. Immer trifft man auf y-Zellen; nicht selten besteht der 

/Iv 

Ii 
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Abb. 126. C yste aus dem Vorderlappen eines 25jiihrigen. Ihre Wandung setzt sieh an mehreren Stellen (siehe 
z. B. die mit X bezeiehneten) noeh unmittelbar in Zellstrange der Umgebung fort. K Kolloid ; Rv Randvakuolen; 
Pst in Entstehung begriifener Pseudofollikel. Hinger. Fix. Busa. Paraffin. 7 ft. Azan. Aufnahme mit Rotfilter 
auf panehromatisehe Platte, wodureh das blaugefiirbte Kolloid wie das Bindegewebe deutlieh hervortrcten. 

Vergr. 1 : 370 . 

ganze Zellhaufen, in dessen Inneren sich die Kolloidhohle gebildet hat, aus dieser 
Zellart (s. Abb. 87 und 123). In andern Fiillen findet man wie in Abb.124 
einzelne (1.- oder p-Zellen, in wieder anderen (1.- und p-Zellen (s. Abb. 125) in 
wechselnder Menge eingestreut. Auch ~- und c:-Zellen trifft man an. Es geht 
also schon aus diesem Grunde nicht an, wie es manchmal geschehen ist, nur 
die basophilen Zellen mit der Bildung des Kolloids in Verbindung zu bringen. 

Das in den Pseudofollikeln abgelagerte Kolloid farbt sich in Azanpraparaten 
namentlich in jungem Zustand iihnlich den intracellularen Kolloidtropfchen 
iiberwiegend leuchtend blau (azanblaues Kolloid). In groBeren Kolloidballen 
nehmen die zentralen TeiJe dagegen hiiufig einen bliiulich-rotlichen oder leuch
tend roten Farbton (azanrotes Kolloid) an, ein Farbwechsel, der eben so wie 
die dabei oft auftretende 8chichtung, wohl mit einer Eindickung des Kolloids 
zusammenhangt. Mit der von KRAUS angewandten Methode tingiert sich das 
azanblaue Kolloid rot, das azanrote violett. In Mucicarmin fiirbt sich das 
Kolloid der im Vorderlappen liegenden Pseudofollikel nicht oder nur ganz 
blaB, stellt also, soweit sich das auf Grund der Farbereaktion iiberhaupt be
urteilen laBt, entgegen der Annahme von COMTE, NEUMAYER und PIRONE, 
keinen mucinartigen Korper dar. Ebensowenig vermag ich die Angabe von 
v. 806s (1934) zu bestatigen, daB sich Kolloid und basophile Granula identisch 

11* 
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verhalten und FoIgen des gIeichen Prozesses, namlich einer Schleimsekretion 
sind. Das Kolloid der Pseudofollikel kann nicht als Produkt der p-Zellen 
betrachtet werden. 

1m fixierten Praparat erscheint das Kolloid der PseudofoIlikeI teiIs homogen, 
teils flockig, feingekornt oder von feinen Vakuolen durchsetzt. Bei einem Teil 
der Pseudofollikel flillt es die Hohle wie in Abb. 87 und 123 vollig aus, in 

anderen ist ein kleinerer oder 
groBerer Teil leer, wahrend 
das Kolloid nur einen Restkor
per wechselnder GroBe bildet 
(s. Abb. 88). Vermutlich ist 
im letzteren Fall intravital ein 
dunnflussiger, substanzarmer In-

I"W halt vorhanden. 

Abb. 127. GroBe mit Kolloid geflillte Cyste aus dem Vorder
lappen. Das Epithel der Wandllug ist stark abgeplattet. Man 
beachte das Fehlen der Randvakuolen im Gegensatze zu 
Abb. 126. VW vordere Wand einer RATHKEschen Cyste. Hinger. 

Fix. Susa. Paraffin. 7 1'. Azan. Vergr. 1 ; 245. 

Wenn die Ausscheidung der 
Kolloidtropfchen, wie in der in 
Abb. 122 gezeichneten vakuo
lisierten Zelle unterbleibt, so 
kommt es zur Ausbildung um
fangreicher Kolloidtropfen, die 
einen groBen Teil des Zel1eibes 
einnehmen. Auch im Kern 
dieser Zelle ist der Beginn einer 
kolloiden Umwandlung zu er
kennen, der schlieBlich die ge
samte Zelle anheimfallt. Das 
leitet uber zur Entstehung von 
Kolloid durch Einschmelzung 
der ganzen Zelle, ein Vorgang, 
der im nachsten Abschnitt zur 
Sprache kommt (s. S. 167). 

Was nun die Annahme be-
trifft, daB das Kol1oid des Vorder
Iappens IedigIich ein mit dem 
Alter zunehmendes wertloses 
Excret darsteIlt, so wird diese 
meines Erachtens schon dadurch 
widerlegt, daB das Kolloid inner

halb der Zellstrange des Vorderlappens schon von sehr fruhen Entwicklungsstadien 
ab nachweisbar ist. Weder fur die menschliche noch tierische Hypophyse trifft es 
zu, daB das Kolloid wie z. B. GEMELLI und STENDELL au Bern , nur bei alteren 
Individuen auftritt. So beschreibt HAMMAR bei einem menschlichen Embryo 
von 53 mm das Vorhandensein intercellularer Kolloidtropfen; bei meinen eigenen 
Untersuchungen traf ich die ersten sogar schon bei Embryonen von 30 mm an. 
Farbt man Hypophysenschnitte etwas ii,lterer Embryonen (z . B. 150-180 mm 
S.S.L.) mit einer zur Darstellung des Kolloids geeigneten Methode, so 
uberrascht es, in welcher Menge es schon zu diesem fruhen Zeitpunkt in den 
Drusenzellstrangen vorhanden ist. Dabei IaBt sich mit Sicherheit ausschlieBen, 
daB diese zahlreichen, uber den Vorderlappen verteilten Tropfen, die mit 
2-5!J. Durchmesser vielfach weit unter der GroBe einer Drusenzelle sind, durch 
kolloide Einschmelzung einer Zelle entstehen. In der zweiten Halfte der Schwan
gerschaft nimmt das Kolloid in der Hypophyse des Fetus noch weiter zu. Die 
Angabe von PHILIPP (1930), daB das Kolloid beim Fetus oder Neugeborenen 
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nur selten und auch dann nur sparlich vorhanden ist, kann sich nur daraus 
erklaren, daB PHILIPP keine geeignet gefarbten Praparate zur Verfiigung standen. 

Auch beim Erwachsenen treten die Kolloidablagerungen in den Pseudo
follikeln des Vorderlappens bei unspezifischer Farbung, wie z. B. bei Ham
aulaun-Eosin, infolge ihres geringen Durchmessers und ihrer kontrastlosen 
Tinktion nur schlecht hervor, wahrend man sie bei Farbung mit polychromem 
Methylenblau, Methylblau-Eo-
sin, Azan od. dgl. iiber den 
ganzen Vorderlappen verteilt 
findet. GroBeren Umfang ge
winnen die Pseudofollikel nor
malerweise erst in dem an 
dieZwischenzone angrenzenden 
Teil des Vorderlappens. Hier 
nimmt der Kolloidgehalt hiiufig 
betrachtlich zu, so daB die l'(. -;,a;::;;;=;:-=a, 
Pseudofollikel zu rechtumfang- ' 
reichen Cysten anschwellen, bei 
denen der Kolloidanteil den 
umkleidenden cellularen an 
Menge iibertrifft. Nur selten '};: --tV:'--=...=:=.~.,:;-
sind es isolierte, mit einheit
lichem Epithel ausgekleidete 
Gebilde; auch hier ist vielmehr 
die Entstehung aus Zellstran
gen zumeist noch deutlich er
kennbar, sei es dadurch, daB 
die Wandung der Cyste noch 
teilweise von einem typischen 
Parenchymstrang gebildet wird 
oder daB sich die Wand
zellen der Cyste an einer oder 
mehreren Stellen in typisches 
Vorderlappenparenchym fort
setzen (s. Abb. 126). An der 
Auskleidung der Cysten kon
nen sich wie im Pseudofollikel 
neben y-Zellen auch aile ande
ren Zellarten des Vorderlap
pens beteiligen. Bei starker 

Abb. 128. Durchtritt von Kolloidtropfen aus dem interstitieJIen 
Bindegewebe in eine Sinuseapillare des mensehliehen Vorder
lappens . Ek Endothelkern der Sinuseapillare; .K, Gruppe von 
Kolloidtropfen im interstitieJIen Bindegewebe ; K 2 KoJIoidtropfen 
im Innern einer Sinnscapillare, der G efaBwandung noch dicht 
anliegend; Sc Sinuscapillare; Sc./l. Flachsehnitt dureh die 
Wandung der Sinuscapillare; Schr. artifiziell entstandene 
Schrumpfungsliieke ; Hing. 25 J . fix. Susa. Paraffin. 7 p. . 
Nuelealreaktion-Phosphorwolframsaure-Anilinblau. Aufnahme 

mit Rotfilter auf panchrom. Platte. Vergr.1: 950. 

Anfiiilung mit Kolloid Mnnen die Cysten betrachtlichen Umfang gewinnen, 
wobei es gewohnlich zu einer starken Abplattung des auskleidenden Driisenepi
thels kommt. So hat es in der in Abb. 127 wiedergegebenen Cyste das Aussehen 
eines zum Teil endothelartigen einschichtigen Plattenepithels angenommen. 

1m iibrigen gehen nicht aIle der in der Nahe der Zwischenzone liegenden 
Cysten des Vorderlappens iiber das Stadium des Pseudofollikels aus Zellstrangen 
hervor. Ein Teil derselben entsteht vielmehr durch Ausstiilpung aus der vorderen 
Wand der HypophysenhOhle. Das ist namentlich in jenen Fallen deutlich zu 
erkennen, in welchen Cyste und Hypophysenhohle bzw. deren Derivat, mit
einander noch in offener Verbindung stehen. 

Die Entleerung eines Pseudofollikels soIl nach THoM, SOYER, POR
TELLA u. a. in der Weise erfolgen, daB durch Degeneration einer Driisenzelle 
("cellule de couloir") ein AbfluBweg geoffnet wird, durch den das Kolloid aus 
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der Rohle ins interstitielle Bindegewebe bzw. in die Blutbahn abflieBen kann 
(s. auch S.98). LAUNOIS und andere Autoren nehmen an, daB streckenweise 
die Wandung des Follikels und eines anliegenden BlutgefiiBes einreiBt, so daB 
das Kolloid direkt in das GefaB gelangt. RASMUSSEN (1927) beschreibt einen 
Pseudofollikel, dessen Drusenzellen an einer, einem GefaB anliegenden Stelle 
ganz abgeplattet sind, so daB eine Entleerung der Rohle durch Platzen dieser 
stark verdunnten Wandung leicht moglich ware. Ein Beispiel fur diese letzte 
Phase vermochte er jedoch, wie er selbst hervorhebt, trotz eifrigen Suchens 
nicht aufzufinden. 

Auch mir gelang es nicht, in meinen Praparaten den Austritt des Kolloids 
aus einem Pseudofollikel zu beobachten; dagegen fand ich mehrfach Beispiele 
dafilr, daB groBere oder kleinere Kolloidtropfen, die zwischen dem Fasergeflecht 

Abb.129. Kleine, azanrote, kugelige Korper (Kk) in y-Zellen und beim Durchtritt durch die Wandung einer 
Sinuscapillare (Be). Das BlutgcfaB ist auf der linken Seite der Flache nach angeschnitten. Ek Endothelkern. 
Hinger. Fix. Susa. Paraffin. 7 1'. Azan. SubJimatniederschlage wurden vor der Farbung durch Behandlnng mit 

Jod nnd Natriumthiosnlfat sorgfiiltig eutferut. Vergr. 1 : 950. 

des interstitiellen Bindegewebes liegen und sich mit Azan blau oder rot farben, 
durch die Wandung der Sinuscapillaren in das GefaBlumen gelangen. Sehr 
schon ist der Vorgang in Abb. 128 zu verfolgen, in der die Kolloidtropfen durch 
Farbung mit Anilinblau und Aufnahme mit Rotfilter besonders hervorgehoben 
sind. Ein Teil der Tropfen liegt noch auBerhalb des GefaBes, wahrend andere 
bereits an der Innenseite der GefaBwand kleben. 

Bei dem auf S. 160f. besprochenen SekretionsprozeB von Kolloid handelte 
es sich urn kleine, im Zelleib gewohnlich in groBerer Zahl auftretende kugelige 
Tropfchen, die sich bei der angewandten Methodik leuchtend blau farbten. 
Daneben laBt sich in den gleichen Praparaten noch eine weitere, intracellular 
auftretende, kolloidahnliche Substanz beobachten, die sich von der beschrie
benen morphologisch wie farberisch so sehr unterscheidet, daB ihre Besonderheit 
nicht zu bezweifeln ist. Es sind einzelne kleine, homogen aussehende Kugeln, 
etwa von der GroBe eines Kernkorperchens (2-3 [1.), die sich mit Azan leuch
tend rot farben (s. Abb. 129). Man trifft sie nur einzeln, nie in groBeren Mengen, 
zumeist im Cytoplasma von y-Zellen und auch in ihnen nicht uber den ganzen 
Vorderlappen verteilt, sondern nur in einzelnen Bezirken. Die Kugeln liegen im 
Innern des Zelleibes, bald in der Nahe des Kernes, bald gegen dieZelloberflache zu. 
In anderen Fallen trifft man sie zwischen Zelloberflache und Endothel einer 
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Sinuscapillare, ja stellenweise erwecken sie den Eindruck, daB sie ebenso wie 
durch die Basalmembran auch durch Grundhiiutchen und Endothel in das 
Innere des GefaBes treten. 

y) Die kolloide Einschmelzung der Vorderlappenzellen. 

Neben dem eben beschriebenen ProzeB der merokrinen Kolloidsekretion, 
bei dem die Zelle selbst keine erkennbaren degenerativen Veranderungen zeigt 
und ohne Beeintriichtigung ihrer Lebensfahigkeit erhalten bleibt, findet sich 
im Vorderlappen standig noch ein zweiter Vorgang: die kolloide Einschmelzung 
der ganzen Zelle, die mit dem Untergang der Zelle verkniipft ist und im Sinne 
eines holokrinen Sekretionsprozesses gedeutet werden kann. Ob die Produkte, 
die durch diese beiden, morphologisch verschiedenen Vorgange gebildet werden, 
sich auch in ihrer physiologischen Wirksamkeit unterscheiden, laBt sich zur 
Zeit um so weniger beurteilen, als ja die Bedeutung des Kolloids an sich noch 
wenig geklart ist. 

Die Einschmelzung der Zellen erfolgt iiber die schon bei der Beschreibung 
der einzelnen Zelltypen dargestellten hyperchromatischen Formen. Sie 
laBt sich mit Hilfe der Azan- und Kresazanfarbung fiir die einzelnen Zelltypen 
gesondert verfolgen. Es sei beziiglich Einzelheiten auf die Abb. 74 (IX-Zellen), 
Abb. 83 (p-Zellen), 90 und 91 (y-Zellen), 94 (c5-Zellen) und die zugehOrigen Texte 
verwiesen. Etwas abweichend verliiuft die Einschmelzung bei den e-Zellen 
(s. Abb. 98 und 99) und bei den Schwangerschaftszellen (s. Abb. 138). Ob die ver
schiedene Farbbarkeit des Kolloids der einschmelzenden Zellen auf chemischen 
oder physikalischen Unterschieden beruht, ist bei diesem ebensowenig bekannt 
wie beim Cystenkolloid. 1m iibrigen kann azanrotes Kolloid nicht nur aus 
IX-ZeIlen, sondern unter Umstiinden auch aus p- oder y-Zellen hervorgehen 
(s. Abb. 130)_ 

Wie schon S. 158 erwiihnt wurde, unterscheidet KRAUS zwischen einem gerb
saurefesten, fuchsinophilen und fuchsinophoben Kolloid. Zur Kliirung der 
Frage, wie sich diese Kolloidarten auf die verschiedenen durch die Azanmethode 
dargestellten kolloidentarteten ZeUen verteilen, fiirbte ich Priiparate, die zuerst 
nach KRAUS gefiirbt waren, nachtriiglich mit Azan urn. Dabei ergab sich, daB 
sich die "gerbsaurefesten Zellen", die, wie schon KRAUS angibt, am besten bei 
alleiniger Fiirbung mit polychromem Methylenblau-Tannin ohne weitere Gegen
fiirbung hervortreten, aus hyperchromatischen IX- und p-Zellen zusammensetzen. 
Die zu fuchsinophilem Kolloid einschmelzenden Zellen entsprechen hyper
chromatischen p-Zellen. Zellen mit fuchsinophobem Kolloid fand ich nur sehr 
seIten. Etwas reichlicher waren sie in einigen Schwangerschaftshypophysen, wo 
sich das intracellulare Kolloid, das sich bei Azan oder Kresazan-Orange leuchtend 
orangerot tingierte (s. Abb. 138), nach der KRAUSS chen Methode wie fuchsino
phobes Kolloid hellblau fiirbte. Ein gewisser Gegensatz zu den Angaben von 
KRAUS besteht im letzten FaIle insofern, als das fuchsinophobe Kolloid nach 
KRAUS nur in eosinophilenZeIlen auf tritt, die in der Schwangerenhypophyse damit 
versehenen Zellen aber sicher nicht den IX-Zellen zuzurechnen sind (vgl. S. 207 ff.). 

Das Schicksal der kolloidentarteten Zellen ist verschieden. Ein Teil 
derselben geriit in die KolloidhOhlen von Pseudofollikeln und mischt sich dort 
dem durch sekretorische Tatigkeit gebildeten Kolloid bei. Derartige, auf kolloid
entartete Zellen zuriickgehende "Oberreste sind des 6fteren an noch erhaltenen 
Kernresten einwandfrei erkennbar. Die Kolloidentstehung durch Einschmelzung 
ist schon seit VIRCHOW bekannt; wenn aber dieser wie spatere Autoren das ge
samte Kolloid nur durch Zelleinschmelzung entstehen lassen, so ist das, wie aus 
dem iiber die merokrine Kolloidsekretion Gesagten hervorgeht, unrichtig. Sehr 
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groBen Umfang kann der Vorgang der ZellausstoBung und nachfolgenden -ein
schmelzung in den Cysten der Zona intermedia und des angrenzenden Teiles des 
Vorderlappens annehmen (Weiteres hieruber s. S. 359ff.). 

Ein groBer Teil der kolloidentarteten Zellen schmilzt an Ort und Stelle ein, 
ohne zur Ausbildung einer persistierenden, kolloidgefiillten Rohle Veranlassung 
zu geben, oder den Inhalt einer sol chen zu vermehren. Der Restkorper wird viel
mehr immer kleiner und kleiner, bis er ohne Rinterlassung weiterer Spuren 

t.Z. )I. 

':.!'~4-r-------- ;z. i\, 

A bb. 130. Ausstollung eines durch Zelleinschmelzung entstandenen Kolloidtropfens (K) in eine Sinuscapillare 
(Sc) des Vorderlappens. Die Sinuscapillare ist leicht gekriimmt und der Lange nach derart angeschnitten, 
daB man am oberen und unteren Ende auf ihre flach getroffene Hinterwand blickt, wahrend diese in der Mitte 
abgekuppt ist. Die Seitenwande treten klar hervor. Durch die rechte dringt der Kolloidtropfen ins GefiiB
lumen ein. Beim Zeichnen wurde auf die iiber den Tropfen hinwegziehenden Fasern des Grundhautchens und 
der Basalmembran eingestellt. B.m. Basalmembran; Ek Endothelkern der Sinuscapillare in der Fliichen
ansicht; Er Erythrocyten; Gh Grundhautchen der Sinuscapillare; it.K. intrafollikuliires Kolloid, zum Teil sind 
noch einzelne nicht verschmolzene Kolloidtropfchen sichtbar; iz.K. iutracellulare Kolloidtropfchen im Anschnitt 
einer )I-Zelle;)I. groGe sekretgefiillte )I-Zelle; )12 in kolloider Einschmelzung begriffene )I-Zelle; e.Z. erschopfte 
Zelle; vak.Z . entgranulierte, vakuolisierte Zelle. Hinger. Fix. Susa; Paraffin; 7 fl. Kresazan. Vergr.l : 1250. 

verschwindet, wahrend sich die angrenzenden Drusenzellen einander nahern 
und die Lucke schlieBen. 

Des ofteren ist aber auch zu beobachten, daB Uberreste von kolloidentarteten 
Zellen aus dem Zellstrang in die Maschenraume des interstitiellen Bindegewebes 
gelangen, wo sie als groBere oder kleinere Kolloidtropfen nachweisbar sind. 
AuBerdem kommt auch ein direkter Ubertritt von Kolloidtropfen in 
die Sin us ca pillaren des Vorderlappens vor. Ein Beispiel hierfur gibt Abb. 130, 
die einen langsgestreckten, aus der Einschmelzung einer y-Zelle hervorgegangenen 
rotgefarbten Kolloidtropfen beim Eintritt in eine Sinuscapillare zeigt. Der 
Tropfen liegt mit einem schmaleren, langsgestreckten Teil noch innerhalb eines 
Zellstranges zwischen einer y-Zelle, die einige blau gefarbte Kolloidtropfchen 
enthalt und einer vakuolisierten Zelle. Sein anderes angeschwollenes Ende 
aber ist eben im Begriff, zwischen den Fasern der Basalmembran und des 
Grundhautchens der Sinuscapillare in deren Inneres einzudringen. Die intra
vasculare Lage des Tropfens lieB sich im abgebildeten Fane beim Fokussieren 
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infolge des gunstigen Anschnittes des BlutgefiWes mit voller Deutlichkeit fest
stellen. Ich halte es daher fur erwiesen, daB die bei der Zelleinschmelzung ent
stehende Substanz direkt in die Blutbahn ubertreten kann. Die weiter oben 
gelegene mit Y2 bezeichnete y-Zelle laBt an der der Basalmembran anliegenden 
Seite den Beginn einer kolloiden Umwandlung erkennen, die bei dem beschrie
benen Tropfen beendet ist. 

Das Bild erinnert an die von SOYER beschriebenen "cellules de couloir", durch deren 
Degeneration ein AbfluBweg fUr das im Innern eines Pseudofollikels gelegene Kolloid ge
schaffen werden solI, was ich selbst bis jetzt nicht beobachten konnte (s. S. 98). Auch im 
vorliegenden Fall trifft die Deutung SOYERS, wie sich dank der verschiedenen Farbung des 
cellularen und des intrafollikularen Kolloids klar erkennen lant, nicht zu. Die durch die 
Degeneration der y-Zelle entstehende Lucke schlieBt sich vielmehr, ohne daB das blau
gefarbte, intrafollikulare Kolloid an dieser Stelle gegen das BlutgefaB vordringen wurde. 

Die vorausgehend beschricbenen Vorgange beschranken sich auf die kolloide 
Einschmelzung einzelner Zellen. Neben dieser kann im Vorderlappen der 
Hypophyse auch eine kolloide Einschmelzung ganzer Parenchym bezirke 
a uftreten, namentlich in Sektionsmaterial, also in Drusen von Individuen, die 
an Krankheiten verstorben sind. Die Erscheinung wurde von COLLIN (1922a, b, 
1924) als "fonte holocrine massive" der "fonte holocrine elementaire" gegenuber
gestellt (s. S. 158). DaB dabei aber, wie COLLIN angibt, vorwiegend hyper
cyanophile Zellen beteiligt sind, konnte ich nicht finden; in den befallenen Be
zirken uberwiegen bald <1..-, fl- oder y-Zellen. Zu Beginn der Veranderung trifft 
man einen kleineren oder groBeren Herd von Zellen, deren Cytoplasm a und 
Kerne sich durch ein eigentumlich verschwommenes Aussehen von normalen 
Zellen unterscheiden. Die Zellgrenzen werden undeutlich; an den Zellen selbst 
treten immer mehr die Anzeichen autolytischer Prozesse hervor. Es entsteht 
ein Detritus von Zellen, der im Randbezirk ohne scharfe Abgrenzung allmahlich 
in gut erhaltenes Drusengewebe ubergeht. Unter fortschreitender Auflosung 
der Zelltrummer entsteht eine kornige Masse, die spater das Aussehen eines dunn
flussigen mehr oder weniger homogenen Kolloids gewinnt. Diese Kolloidpfiitzen 
und Kolloidseen 1 unterscheiden sich namentlich wahrend der ersten Zeit durch 
das Fehlen einer geordneten epithelialen Wandung von den regularen Kolloid
cysten. In den meisten Fallen scheint das in dieser Weise entstandene Kolloid 
sehr bald in den Kreislauf zu gelangen und zu verschwinden, wahrend der Defekt 
durch die sich heranschiebenden Zellstrange der Umgebung geschlossen wird. 
Bleibt das Kolloid dagegen langere Zeit liegen, so kann sich das umgebende 
Parenchymgewebe zu einer epithelartigen Wandung organisieren. 

Der Vorgang der herdartigen Einschmelzung kann zweifellos durch scha
digende Einflusse verstarkt werden. Er laBt sich aber, wenn auch seltener, 
auch in Drusen junger, gesunder Menschen beobachten; ebenso bei gesunden 
Tieren, z. B. bei Hunden. Es ware also sehr wohl moglich, daB auf diesem Wege 
auch physiologischerweise Drusenstoffe in den Kreislauf gebracht werden. 

Nur kurz weise ich darauf hin, daB durch Zerschneiden der unfixierten Druse, namentlich 
mit der Scheere, artifiziell Zerst6rungen hervorgerufen werden, die Unerfahrene mit der oben 
beschriebenen herdartigen Einschmelzung verwechseln k6nnen. 

Bei Tieren laBt sich die herdartige Einschmelzung von Vorderlappengewebe auf experi
mentellem Wege steigern. So beobachtete BAILLIF (1938), daB durch exzessive Kalteein
wirkung in der Rattenhypophyse ein groBer Teil des Vorderlappens in eine detritusartige 
Masse verwandelt wird. 

b) Das Vorkommen von Kolloid in den BlutgefaBen. 
Als erster hat wohl ROGOWITSCH (1889) auf eigentumlich geronnene, von 

rundlichen Hohlraumen durchsetzte Massen hingewiesen, die er neben roten 
Blutkorperchen in einer Anzahl von GefaBen des Vorderlappens antra£. Er 

1 SOYER (1909) bezeichnet mit "lacs colloides" auch die RATHKEschen Cysten. 
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neigt zu der Annahme, daB es sich hierbei urn Kolloid handelt, das von der 
Driil'e gebildet und unmittelbar dem Blute iibergeben wird. Seitdem ist die 
Frage, ob das im Vorderlappen entstehende Kolloid auch in dessen BlutgefiWen 
nachweisbar ist, lebhaft umstritten. Das intravasculare Vorkommen von Kolloid 
wurde von PISENTI und VIOLA, SCHONEMANN, DE COULON, STUDNICKA, LAUNOIS, 
THAON, TRAUTMANN, NEUBER'l', SOYER, STENDELL, KRAUS, COLLIN, PORTELLA, 
STEWART, RASMUSSEN, PIETSCH, POPA und FIELDING, LENNON u. a. behauptet, 
von STIEDA, COMTE, LIVON, HERRING, BENDA u. a. bestritten. Noch 1932 schreibt 

Abb. 131. Amorphes intravasculares Sekret (A.S.) in einer SilluscapiIlare des Vorderlappens. In ihr sind 
einige Randvakuolen sichtbar; ebenso finden sich in den Spalten des interstitiellen Bindegewebes zwischen 
Driisenzellen und GefiiOwand einzelne Vakuolen (S), die mit der sekretorischen Tiitigkeit der Driisenzellen 
in Verbindung zu bringen sind. Aneh in einem Teil der Driisenzellen sind Sekretvakuolen siehtbar (z . B. in 
yO) . Die Mehrzahl der das Gefiif.l umgebenden Zellen sind y-Zellen (y-Z). a·Z a-Zelle; a * a-Zelle mit juxta
nuclealem J<'leck (~Centroplasma). Hyper·a-Z Hyperchromatische a-Zelle. Hypo-a-Z Hypochromatische 
a-Zelle, in Entgranulierul1g begriffen. d-y-Z einschmelzende y-Zelle mit pyknotischem Kern. R lteste von 
eingeschmolzenen Driisenzellen; und-Z Gruppe von undifferenzierten Z ellen mit deutlich sichtbaren Zellgrenzcn. 

Hinger. J<'ix. Susa. Paraffin. 5 p. Azan. Vergr. 1 : 950. 

BENDA: "Gegen die Identifizierung der in den BlutgefaBen bisweilen erkennbaren 
hyalinen Kugeln mit dem Follikel- und Cystenkolloid habe ich mich mehrfach 
ausgesprochen_ " 

Uberblickt man das tiber die Frage vorliegende Schrifttum, so geht daraus 
hervor, daB die von den einzelnen Autoren beschriebenen und oft einfach als 
Kolloid bezeichneten GefaBinhalte zum Teil recht verschiedener Natur sind. 
Das gleiche liiJ3t sich aber auch am Praparat feststellen. Es solI daher im nach
folgenden versucht werden, Beobachtungen am Praparat und Angaben des 
Schrifttums in Einklang zu bringen. 

1. Das amorphe intravasculare Sekret. Am haufigsten ist in den 
GefaBen des VorderIappens cine je nach ihrem Wassergehalt homogene bis 
feingeflockte Masse festzustellen, die gewisse Ahnlichkeit mit eingedicktem 
koaguliertem Blut- oder Lymphplasma besitzt (s. Abb. 131). Nicht selten flint 
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sie auf langere Strecken hin gleichmaBig die ganze Lichtung des GefaBes aus. 
An anderen Stellen ist sie mit roten Blutkorperchen untermischt, oft derart, 
daB sich die Erythrocyten in der Mitte des Lumens zylinderartig zusammen
drangen, wahrend wandstandig eine schmalere oder breitere Zone von der 
amorphen Sekretsubstanz eingenommen wird (s. Abb.132 A.S.). Die Masse 
farbt sich im formolfixierten Gefrierschnitt mit Sudan infolge der Beimengung 
von Lipoid oft blaBorange (s. S. 179), im Paraffinschnitt mit Eosin blaBrot, 
mit Azan blau bis violett. Bei Kolloidfarbung nach KRAus nimmt sie gewohn
lich einen dunkelblauen oder violetten Farbton an. Haufig sind in ihr rundIiche, 
den Randvakuolen der Cysten gleichende Locher festzustellen (s. Abb. 131). 
Auch einzelne feinste Lipoidtropfchen (etwa I fl) konnen ihr beigemengt sein 
(s. Abb. 132). Die amorphe Sekretsubstanz unterscheidet sich also durch ihren 
groBeren Substanzreichtum und geringeren WassergehaIt, wie durch ihre starkere 
Farbbarkeit von dem Gerinnsel, wie es fiir gewohnlich in den GefaBen als Fixie
rungsartefakt auftritt und auch in einem TeiI der VorderlappengefaBe zu beob
achten ist. 

Dieses amorphe intravasculare Sekret ist o.1.me Frage dem von ROGOWITSCH als Kolloid 
angesprochenen GefaBinhalte gleichzusetzen. Ubereinstimmend wurde es auch von PISENTI 
und VIOLA (1890) geschildert. SCHONEMANN (1892) bezeichnet es als hyaline Masse, die sich 
durch ihre geringere Lichtbrechung und schwachere Farbbarkeit mit Eosin von dem 
Kolloid der Follikel unterscheide; es sei daher nicht sicher, ob die hyaline Masse mit dem 
Kolloid der Blaschen auf eine Stufe zu stellen ist. COMTE (1899) beschreibt gleichfalls diese 
Substanz, ist aber im Gegensatze zu ROGOWITSCH, PISENTI und VIOLA der Ansicht, daB 
es sich nicht um Kolloid, sondern um gewiihnliches koaguliertes Blutplasma handelt. 

Auch das von TRAUTMANN (1909) in den BlutgefaBen des Vorderlappens von Plerd, 
Esel, Rind, Schal, Ziege, Schwein, Katze und Hund festgestellte Kolloid diirfte demamorphen 
intravascularen Sekret entsprechen, ebenso das von STENDELL (1914) in einem BlutgefaB 
des Vorderlappens des Kamels abgebildete "Sekretgerinnsel". Hierher gehiirt auch das 
amorphe, gerbsaurefeste Kolloid, das KRAUS (1914) in den Capillaren des menschlichen 
Vorderlappens beobachtet. Beziiglich des Vorkommens fuchsinophiler Kolloidmassen in 
den GefaBen der Hypophyse bemerkt dagegen KRAUS, daB bei der Beurteilung derartiger 
Befunde, die man sehr haufig zu machen Gelegenheit hat, groBe Vorsicht geboten ist, da 
Verwechslungen mit Blutplasma nicht sicher ausgeschlossen werden kiinnen. Doch kann 
er sich des Eindruckes nicht erwehren, daB auch fuchsinophiles Kolloid in den GefaBen 
vorkommt. 

Was nun die Deutung dieser in einem TeiI der Sinuscapillaren nachweisbaren 
Substanz betrifft, so mochte ich in ihr auf Grund meiner eigenen Beobachtungen 
ein Produkt erblicken, das in den GefaBen durch die wechselnde Beimengung 
verschiedener Sekretionsprodukte der Driisenzellen des Vorderlappens zur Blut
fliissigkeit entsteht. Dagegen finde ich keinen Anhaltspunkt dafiir, daB diese 
amorphe Substanz, ",ie es verschiedentlich geschah, direkt dem Kolloid der 
Pseudofollikel oder Cysten gleichzusetzen ist; dasselbe kann aber der Substanz 
unter Auflosung beigemengt sein. 

2. Das intravasculare Kolloid. AuBer der eben geschiIderten Substanz 
findet sich in den Sinuscapillaren des DriisenteiIes noch eine zweite, die sich von 
ihr durch hOhere Konsistenz und scharf abgegrenzte Form unterscheidet. Sie 
tritt in Gestalt rundIicher oder durch Druckwirkung abgeplatteter hyaliner 
Tropfen auf, die in ihrem Aussehen und farberischen Verhalten weitgehend dem 
in Pseudofollikeln und Cysten abgelagerten Kolloid gleichen. Sie sei daher als 
intra vasculares Kolloid bezeichnet. Ein eindrucksvolles BiId dieser SubEtanz 
gibt Abb. 132, die einen groBen 16 X 32 fl messenden Tropfen und einige kleinere 
rundliche der gleichen Art im Durchmesser von 5 X 15 fl zeigt. Die Korper 
sind im vorliegenden Praparat (Gefrierschnitt, Farbung mit Sudan-Hamatoxylin) 
blaBblaulich gefarbt und gleichen hierin wie in ihrer Lichtbrechung vollig dem 
Kolloid, wie es sich in einem TeiI der Follikel vorfindet. Da im gleichen GefaB 
neben roten Blutkorperchen auch amorphe Sekretsubstanz vorhanden jst, die 
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sich blaBorange farbt, so lassen sich in diesem Falle die beiden Substanzen gut 
miteinander vergleichen und gegenseitig abtrennen. Sehr deutlich treten die 
intravascularen Kolloidtropfen bei Farbung mit polychromem Methylenblau 
nach UNNA hervor, durch die sie in intensiv blauviolettem Farbton dargestellt 
werden. 

Uberaus reichlich traf ich das intravasculare Kolloid bei einer Schwangeren 
an. Die zahlreichen zwischen 2-35,11 messenden homogenen Kolloidkugeln 

farbten sich in dies em ]'alle mit 
Azan leuchtend rot. Sie lieBen sich 
von den Sinuscapillaren des Vorder
lappens in die Venen des seitlichen 
Bindegewebskorpers und von hier 
bis in die Venen des Trichterlap-

··T'-c::::;::=;;;;;.:::; ........... ii-8 pens verfolgen. 1m allgemeinen ge
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lingt aber der Nachweis der intra
vascularen Kolloidkllgeln seltener 
als der des amorphen Sekretes. 

GroBe Kugeln und Tropfen von 
kolloidartiger Substanz im Innern von 
Sinuscapillaren des Vorderlappens wur
den erstmals von THAON (1907) abgehil
det und beschrieben, der sie auch in den 
austretenden Venen der Trichterregion 
heohachtet, in denen sie spater auch von 
anderen Autoren (RASMUSSEN, PIETSCH • 

Abb.132. Intravasculiires Kolloid. (K I , K" Ka) im Inncrn 
einer Sinuscapillare des Vorderlappens. E Erythrocyten; 
Psi kolloidgefiillter Pseudofollikel; A.S. amorphus intra
vasculiires 8ekret. Die oberhalb dieser Hinweislinie sicht
baren hellen Kiigelchen sind Lipoidtriipfchen; sic sind 
auch in zahlreichen Driisellzellen zu sehen, wo sie je nach 
ihrer Lage zur Objektivebene als helle oder dunkle Kiigel
chen hervortreten. 22jiihriges Miidchen. ]'ormol. Gefrier
schnitt 10 p. Sndan nach ROMEIS. Hamatoxylin Ehrlich. 

Aufnahme mit Rotfilter auf pancilrom, Platte. 
Vergr. 1 : 555. 

. '. POPA und FIELDING, LENNON u. a.) 
wiedergefunden wurden. AuchNEUBERT 
(1909) trifft in den GefaBenrunde hyaline 
Tropfen, die wie das Kolloid der Follikel 
gefarht sind; KRAUS (1914) heobachtet 
neben amorphem Kolloid auch solches in 
"kugelformigem Zustand", das bei An
wendung der von ihm empfohlenen Far
hung die Eigenschaften des gerbsaure
festen Kolloids zeigt. Auch die von 
RASMUSSEN (1927) heschriehenen Kol
loidtropfen gehoren hierher. Der Autor 
fand intravasculares Kolloid jedoch nur 
sehr selten (unter 100 untersuchten 
normalen Hypophysen nur zweimal). 
1m einen Fall, einer 20jahrigen Schwan
geren. war es reichlich vorhanden, so
wohl in den Sinuscapillaren wie in den 

Kapselvenen des Vorderlappens und den Venen des Stieles. Es war von dem Kolloid der 
Zellen, Pseudofollikel und Cysten nicht zu unterscheiden. 

3. Die siderophilen Kornchen. In einem Teil der Sinuscapillaren trifft 
man auf kleine, etwa 0,2-1 ft messende kompakte Tropfchen, die sich mit 
Azan gewohnlich leuchtend rot, mit Eisenhamatoxylin intensiv schwarz farben. 
Ihre Gestalt schwankt zwischen Kugel-, Schollen- und Tropfenform; zum Teil 
liegen sie einzeln im GefaBinnern, zum Teilkleben sie an der Innenflache des 
Endothels, auf dem sie bei reichlichem Vorkommen auch zu einer etwa 1 It 
dicken, von Lucken durchsetzten, zusammenhangenden Schicht verbacken 
konnen. Auch die frei im GefaBlumen liegenden Kornchen neigen dazu, gegen
seitig zu verkleben. Das Vorkommen der siderophilen Kornchen wechselt. In 
vielen Sinuscapillaren fehlen sie vollstandig, in anderen treten sie nur in spar
licher Menge auf; gelegentlich konnen sie auch den ganzen Querschnitt des 
GefaBes ausfiillen. 

Die siderophilen Kornchen wurden ZUln erstenmal von LAUNOIS (1904) abgebildet 
und beschrieben. Der Autor bezeichnet sie als "gouttelettes de secretion intravasculaires". 
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DaB eine Verwechslung mit koaguliertem Blutplasma vorliegt, lehnt LAUNOIS mit Recht 
ab .. Er findet die Triipfchen regelmitBig in menschlichen Hypophysen, die bald nach dem 
Tode fixiert sind; auch in frisch fixierten tierischen Hypophysen sind sie stets nachzuweisen. 
Die Triipfchen stammen nach LAUNOIS von den Driisenzellen und sollen "durch einfache 
Dialyse" die Wandung der GefitBe durchdringen. Die gleichen Kiirnchen wurden auch 
von SOYER beobachtet, der sie als "grains siderophiles" oder "grains noirs" bezeichnet 
und durch den Zerfall von Driisenzellen entstehen laBt. 

Als weitere, in den GefaBen naehweisbare Substanz seien 4. die chromo
pho ben Sekret blasehen genannt, iiber die schon S. 156 das Nahere gesagt 
wurde (vgl. auch Abb. US). 

5. Die fadenartige Substanz. Gelegentlieh sind in Sinuseapillaren des 
Vorderlappens aueh eigentiimliehe, 40-100 fl lange und 1-2 fl dieke Faden 
anzutreffen, die zumeist dieht miteinander verfloehten sind. Sie unterscheiden 
sieh dureh ihre verhiiltnismaBig grobe Struktur von den Fibrinfaden eines ge
wohnlichen Gerinnsels. Sie farben sieh mit Azan intensiv rot, mit Eisenhama
toxylin schwarz. Ihre Herkunft und Bedeutung ist unklar. 

Auch diese Strukturen wurden erstmals von LAUNOIS abgebildet und beschrieben. 
Eine Entstehung aus Fibringerinnsel oder durch kadaveriise Prozesse kommt nach LAUNOIS 
nicht in Frage. LAUNOIS glaubt vielmehr, daB die Gebilde Reste der bindegewebigen Wande 
darstellen, die bei einer Ruptur von Pseudofollikel und Sinuscapillare (s. auch S. 166) zu
sammen mit dem Kolloid in die Blutbahn gerissen werden, eine Deutung, die, wie das Aus
sehen und das farberische Verhalten der Strukturen zeigt, sicherlich unzutreffend ist. Miig
licherweise handelt es sich doch urn Gerinnungsstrukturen von Fibrin, die unter dem EinfluB 
von Hypophysenstoffen eine abweichende Form annehmen. 

g) Die Lipoidsubstanzen in den DriisenzeHell des mellschlichell Vorderlappells. 
Historisches: Die schon seit LOTHRINGER nach Paraffineinbettung in Vorderlappen

zellen beobachteten Vaku9.len wurden erstmals von BENDA (1900b) mit Lipoiden in Ver
bindung gebracht und als Uberreste von Fettsubstanzen erwiesen, die durch die Vorbehand
lung der Praparate verlorengingen. Die ersten eingehenden Untersuchungen iiber das 
Vorkommen und die Verteilung des Fettes in der Hypophyse stammen jedoch von ERD
HElM (1903). Kurze Zeit spater berichtete LAUNOIS (1904), ferner LAUNOIS und Mitarbeiter 
iiber die Fettkiirnchen und die "Secretion graisseuse" der Hypophyse. Am griindlichsten 
wurden die Lipoidsubstanzen des menschlichen Organes bis jetzt von KRAUS (1912) unter
sucht. Die Veriiffentlichung von CASTELI,I (1914/15) schlieBt sich eng an die Ausfiihrungen 
von LAUNOIS an. Seitdem sind keine einschlagigen Spezialuntersuchungen mehr erschienen. 

1m frischen, unfixierten Zustand (Zupfpraparat oder Gefriersehnitt 
mit Messerkiihlung) sind die lipoiden Einlagerungen der Vorderlappenzellen 
als etwas starker lichtbrechende Kiigelchen und Tropfchen zu erkennen. Ihre 
GroBe sehwankt von feinsten Staubchen bis zu KerngroBe; bei den kleinsten 
Formen ist jedoch die Abtrennung gegeniiber feinen EiweiBgranula in unge
farbtem Zustand schwer, ja oft unmoglich. Die Mehrzahl der lipoiden Einlage
rungen besteht aus Vollkornchen; daneben finden sieh aber aueh Ringe, Halb
mond- und Sichelformen, deren Durehmesser 6-S!1. erreichen kann. Die Be
zeichnungen geben den Eindruek des optisehen Schnittes der Gebilde wieder. 
In Wirkliehkeit handelt es sieh urn diinnere oder dickere lipoide HiiHen, die einen 
lipoidfreien Binnenkorper umgeben. Liegt letzterer zentral, so entsteht der 
Eindruck eines Ringes, wahrend bei exzentrischer Lage der eines Halbmondes 
oder einer Sichel erweckt wird. Aueh vakuolisierte Ringe und Halbmonde 
kommen vor. 

Viel deutlicher als im frischen ungefarbten Praparat treten diese Formen 
naeh Fixierung in Osmiumsaure hervor, die aHe lipoiden Gebilde in natur
getreuer Form erhaIt (KRAUS). Auch Zusatz von Osmiumsaure zum nativen 
Praparat ergibt das gleiehe Bild. In beiden Fallen kommt es nur zu einer 
Braunung; eine Sehwarzung erfolgt erst sekundar dureh Alkoholbehandlung. 

Von verschiedenen Autoren (AI,TMANN, STARKE, SCHMAUS u. a.) wurde bei anderen 
Objekten beobachtet, daB die Ring- und Halbmondformen erst nachtraglich beim 
Entwasserungs- und Einbettungsverfahren aus Vollkiirnern durch teilweise Liisung der 



174 Die mikroskopische Anatomie der Hypophyse. 

Fettsu bstanzen entstehen. Ebenso erklart LA UNOIS (1904) die Zusammenlagerung der Lipoid. 
kornchen zu maulbeerformigen Gebilden wie auch ihre Vakuolisierung ali;; eine bei der 
Nachbehandlung der Praparate auftretende Veranderung. Bei Vermeidung losender Fliissig
keiten findet er die Tropfchen in Osmiumpraparaten durchgehends kompakt und isoliert 
gelegen. LAUNOIS vergiBt dabei, daB ERDHElM unter Hinweis auf die obengenannten 
Autoren betont, daB er die Ring- und Sichelformen auch im nativen Zupfpraparat feststellen 
konnte. lch fand die ERDHElMschen Angaben an den frisch untersuchten Vorderlappen
zellen eines Hingerichteten von 24 Jahren bestatigt. Es solI aber nicht geleugnet werden, 
daB die Vakuolisierung durch ungeeignete Nachbehandlung noch verstarkt werden kann. 
1m iibrigen hat schon ERDHElM darauf hingewiesen, daB yom Alter unabhangige individuelle 
Schwankungen bestehen: in manchen Hypophysen sind bei gleichem Alter die vakuolisier
ten Korner nur sparlich, in anderen wieder sehr zahlreich zu finden. 

Abb. 133. Lipoideinlagerungen in den Driiseniellen des Vorderlappens eines 24jahrigen. Die Lipoidtropfchen 
sind als dunkle Tropfchen sichtbar. Die Kerne wurden, urn die Lipoide hervortreten zu lassen, bei der Aufnahme 
durch entsprechende Filterung des Lichtes zuriickgehalten. (f.-Z. typische (f.-Zelle; urut.Z. undifferenzierte und 
junge y-Zellen; Hinger. :Formol. Gefrierschnitt 10 ". Sudan nach ROMEIS. Hamatoxylin Ehrlich. Lavulose. 

Vergr. 1 : 950. 

Am eindeutigsten werden die Lipoidsubstanzen der DriisenzeHen in Gefrier
schnitten von frisch fixiertem Formolmaterial durch Sudanfarbung zur Dar
steHung gebracht. Namentlich bei Verwendung der nach meiner Vorschrift 
bereiteten FarblOsung treten auch die feinsten, an der Grenze der Sichtbarkeit 
gelegenen Tropfchen scharf hervor. Ein besonderer Vorzug gegenii ber der 
Osmierung ist dabei, daB durch die Sudanfarbung nur die Lipoide dargesteHt 
werden, wahrend die Osmiumsaure, namentlich bei langerer Einwirkung, auch 
eine Reihe weiterer feinster Strukturen impragniert, die nicht mehr den eigent
lichen Lipoiden zuzurechnen sind. 

Einzelheiten in der Vakuolisierung der groBeren Lipoidtropfen sind, wie schon ERD
HElM bemerkt, in osmiumfixierten Praparaten besser sichtbar. Sudanfarbung und Os
mierung erganzen sich also gegenseitig. Bei Fixierung in Formol soil der lipoide Anteil der 
Fetttropfchen nach KRAUS schrumpfen oder vielmehr an der farbloscn Komponente des 
Tropfens abgleiten, so daB aus Sicheln gerne siegelringartige und aus "vakuolisierten" 
Formen drusige Gebilde werden, in welchen die verschieden groBen farblosen Tropfen meist 
einer unregelmaBig geformten Lipoidmasse von allen Seiten aufsitzcn. In Driisen, die 
kurz nach dem Tode in Formol fixiert und nach 1-2 Tagen verarbeitet wurden, fand ich 
jedoch im Gegensatz zu diesen Angaben die Erhaltung der Lipoidsubstanz nicht schlechter 
als nach Fixierung in Osmiumtetroxyd. 
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Untersucht man gut gefarbte Sudanpraparate des Vorderlappens von 18- bis 
24jahrigen Individuen, so findet man in den Driisenzellen bereits eine reichliche 
Menge von Lipoidtropfchen vor. Dieser Befund paBt schlecht zu der weit ver
breiteten Meinung, daB die in Vorderlappenzellen auftretenden Lipoidsubstanzen 
lediglich Stoffwechselschlacken darstellen. Ein Beispiel fiir den Lipoidreichtum 
jugendlicher Driisen gibt Abb. 133, die Gruppen von Driisenzellen eines durch 
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Abb. 134. Lipoidhaltige Zelltypen aus dem Vorderlappen eines 22jiihrigen Miidchens. a mlttelgrolle typische 
ex-Zelle mit einzelnen Lipoidtropfchen; b grolle typische a-Zelle. Neben dem Kern ist als blallgelblicher Fleck 
das Centroplasm~ sichtbar; c typische a-Zellen mit zahlreichen Lipoidtropfchen; d a-Zelle mit junger, innerhalb 
ihres Cytoplasma liegender Endocyte. 1m Cytoplasma dieser jungen undifferenzierten Zelle ist eine Grnppe 
von Lipoidtropfchen sichtbar. e-f typische iJ-Zelien mit teils halbmond-, teils ringformigen Lipoideinlagerungen. 
Auch elnzelne Vollkorner sind sichtbar. In f liegen die Einlagerungen dicht am Kern. An zwei BIaschen ist 
die Lipoidhiille stl1rk verdiinnt. g Gruppe von undlfferenzierten Zellen mit zahlreichen Lipoidtropfchen; h Gruppe 
von y-Zellen mit zahlreichen Lipoidtropfchen. i, k erschopfte, vakuolisiertjl Zellen mit hyperchromatischen 
Kernen. Das Cytoplasma ist sehr stark mit zum Teil grollen Lipoidtropfen beladen; m grolle, polymorphe 
ex-Zelle. 1m Kern ist eine gralle Kernvakuole sichtbar; die zwei Lipoidtropfen enthiilt. Das Cytoplasma ist 
an einer Seite stark vakuolisiert; die Vakuolen sind frei von Lipoid; zwischen Ihnen liegen einige kleine Lipoid
tropfchen. Fix. Formol. Gefrierschnitt. Sudanfiirbung nach ROKEIS. Hiimatoxylin nach EHRLICH. Liivuiose. 

Vergr. 1 : 1250. 

Ungliicksfall verstorbenen 22jahrigen Madchens zeigt. Trotzdem bei einer 
Mikroaufnahme naturgemiW nur ein Teil der im Schnitte vorhandenen Lipoid
tropfchen scharf dargestellt wird, sind sie auf dem Bilde in reichlicher Menge 
sichtbar. Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall; auch bei anderen 
18-24jahrigen Individuen beiderlei Geschlechts sind in der Mehrzahl der 
Driisenzellen zum mindesten einige Lipoidtropfchen festzustellen; meist sind 
sie in groilerer Zahl vorhanden. Der Befund, der bisher nur von pathologischem 
Sektionsmaterial her bekannt war, konnte auch bei Verungliickten und Hin
gerichteten dieses Alters erhoben werden; der Lipoidreichtum ist also nicht durch 
krankhafte Veranderungen bedingt. Zum iiberwiegenden Teil treten die Lipoid
substanzen in diesem Alter als Vollkorner auf, yom feinsten Staubchen bis zu 
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Kugeln von 2-3 fJ. Durchmesser, wobei Unterschiede im Farbton zwischen 
Rot- und Gelborange festzustellen sind. Aber auch Ring- und Halbmondformen 
von 3-5 fJ. Durchmesser fehlen nicht, wenn sie auch wesentlich sparlicher sind 
als in spateren Jahren. 

In der Regel verhalten sich die Lipoidtropfchen nicht in allen Driisenzellen 
des Vorderlappens gleich; es lassen sich vielmehr zwischen den einzelnen Zell
arten hinsichtlich Menge, Gestalt und Verteilung der Lipoidsubstanzen gewisse 
Unterschiede erkennen, die in den in Abb.134 wiedergegebenen Zellen zum 
Ausdruck gebracht sind. Abb. 134a-c zeigt einige typische IX-Zellen, die an 
den starker lichtbrechenden IX-Granula und ihrer scharfen Begrenzung einwand
frei erkennbar sind. Die in ihnen auftretenden Lipoidtropfchen schwanken 
zwischen feinsten Staubchen und 1-2 fJ. groBen Kugeln, die zumeist in kleineren 
Gruppen zwischen den IX-Granula liegen. Dabei ist ihre Menge wie auch ihre 
Lage in den einzelnen Zellen iiberaus wechselnd. Bald trifft man sie in der Nahe 
des Kernes, bald in der Mitte der Zelle oder gegen die Zelloberflache zu gelagert. 
Manchmal laBt sich, wie in Abb. 134 b, das Centroplasma (Macula) als ganz 
blaBorangegelb gefarbter Fleck erkennen, der aber selbst frei von Lipoidkornchen 
ist; erst in seiner Umgebung sind feinste Tropfchen zu erkennen. Die Lipoid
tropfchen liegen aber durchaus nicht immer urn die Zone des Centroplasmas 
angehauft. GroBere 2-3 fJ. messende Lipoidkugeln sind iibrigens auch in ge
wohnIichen Paraffinschnitten als kleine zwischen den IX-Granula gelegene 
Vakuolen sichtbar (s. Abb. 59b, S.88), die kleineren werden dagegen von den 
Granula iiberdeckt. Vakuolisierte Formen treten in den IX-Zellen meist erst bei 
alteren Individuen auf. Einen Sonderfall stellt Abb. 134d dar; sie zeigt eine 
groBe IX-Zelle, in deren Cytoplasma eine typische Endocyte eingeschlossen ist; 
beim Fokussieren laBt sich an dem 15 fJ. dicken Gefrierschnitt mit Sicherheit 
feststellen, daB sich das granulahaltige Cytoplasma der Mutterzelle im Sinne 
COLLINS auch iiber und unter der Zelle zusammenschlieBt (vgl. S. 144). Be
merkenswerterweise enthalt schon die junge, noch undifferenzierte Endocyte 
eine Gruppe von Lipoidtropfchen, ebenfalls wieder ein Hinweis, daB diese nicht 
als wertlose Abbauprodukte zu betrachten sind. 

Ganz anders ist das Verhalten der Lipoidtropfchen in den ,B-Zellen, die 
im Sudan-Hamalaunpraparat dureh ihren blaugrauen, fein gekornten Zelleib 
eharakterisiert sind. Sie enthalten meist nur wenige, dafiir aber groBe Kugeln 
von 2-4 [L Durehmesser, die schon recht friihzeitig auftreten konnen (s. Abb. 134e 
bis g). Doeh ist bei 20-25jahrigen haufig eine betrachtliche Zahl von ,B-Zellen 
(namentlich groBe Formen) noeh vollkommen frei von siehtbaren Lipoidein
lagerungen. Die Lage der Lipoidkugeln ist wechselnd und ohne RegelmaBigkeit, 
sie konnen sich in jedem Teil des Cytoplasmaleibes vorfinden, auch in der Nahe 
des Kernes. 1m Innern der anfangs kompakten Lipoidkugeln tritt sehr bald 
ein lipoidfreier Binnenkorper auf, wahrend die lipoide Hiille, wie schon oben 
beschrieben, als kompakte oder vakuolisierte Ring- oder Halbmondform er
scheint. Bei alteren Individuen (s. Abb. 135) vergroBern sich die Lipoidkugeln 
bzw. deren Binnenkorper bis zu 6-8 fJ. und mehr im Durchmesser. SehlieBlich 
kann der Binnenkorper so sehr ansehwellen, daB die lipoide Hiille kaum mehr 
nachweisbar ist: In Paraffinsehnitten von ,B-Zellen entsprechen nur die scharf 
ausgestanzten Locher den Lipoidkugeln, wahrend die auf S. 154£. besehriebenen 
Sekretvakuolen, wie an Sudanpraparaten sehr deutlich festzustellen ist, frei 
von Lipoidtropfen sind. In den jungen ,B-Zellen, die den undifferenzierten 
Zell~.n noeh nahestehen, trifft man oft eine groBere Zahl kleiner Tropfchen. 

Uberraschend reich sind die jungen, undifferenzierten Zellen des 
Vorderlappens mit Lipoidtropfchen versehen. Schon die dureh Endoeytogenese 
entstandene, undifferenzierte Zelle der Abb. 134d birgt eine groBere Zahl von 
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Tropfchen, noch reichlicher sind sie in der Gruppe von undifferenzierten ZeIIen, 
die in Abb. 13ih wiedergegeben ist. Hier ist das blaBgefarbte Cytoplasma 
stellenweise vollgepfropft mit dieht aneinanderliegenden Tropfchen. DaB es sieh 
nieht urn degenerierende, zugrunde gehende Zellen handelt, ist aus dem Verhalten 
der Kerne mit Sieherheit zu entnehmen. 

Von diesen undifferenzierten Zellen bis zu den in Abb. 134i wiedergegebenen 
typisehen y-Zellen finden sieh aIle Zwischenstufen. Die Zellen sind in frisch 
fixierten Formol-Sudanpraparaten an ihrem blassen, fein vakuolisierten Zelleib 
sowohl von typisehen a
wie p-ZeIlen deutlieh zu 
unterseheiden. Aueh sie 
enthalten reichlich Lipoid, 
das meist in Gestalt von 
zahlreiehen bis zu 1 ~2 [J. 
groBen Vollkornern an einer 
Stelle des Zelleibes aufge
stapelt ist, wahrend andere 1/ 

Teile davon frei sind. Die 1\ 

Abbildung zeigt deutlieh, /I 

daB die feine Vakuolisie
rung des Cytoplasmas der 
y-ZeIlen, die namentlieh in 
Paraffinsehnitten oft her
vortritt, nur zum kleinen 
Teil mit Lipoideinlagerun
gen in Zusammenhang 
steht. Es ist also falseh, zu 
glauben, daB aIle "ehromo
phoben" Zellen dicht mit 

Abb. 135. Lipoidhaltige Halbmonde, Ringe und Tropfchen in einer 
Gruppe von /l-Zellen aus dem Vardcrlappen eines 45jiihrigen. H HalL
mand; J( Kern; R Ringe. Aufnahme, Technik und Vergr. wie in ALb.133. 

Lipoidsu bstanz beladen sind. Gerade in den groBen y-Zellen, deren Cytoplasma im 
sudangefarbten Gefriersehnitt oft eine ganz feine versehwommene Granulierung 
zeigt, sind sie haufig nur sparlieh vorhanden. Aueh das Verhalten der Lipoide 
sprieht also dagegen, die y-Zellen einfaeh als entgranulierte, mit Stoffweehsel
sehlaeken beladene Endstadien ehromophiler Zellen zu betraehten. In den 
y-Zellen, die die kolloidgefUllte Liehtung eines Pseudofollikels umsehlieBen, ist die 
Lagerung der Lipoidtropfehen sehr versehieden. Bei einigen sind sie, wie in den 
Zellen eines Sehilddriisenfollikels, gegen das Lumen zu orientiert; bei andern 
aber ist die Lagerung vollig regellos, bald seitlieh gegen die angrenzende 
NaehbarzeIIe, bald basal gegen die Oberflaehe des Zellstranges. 

SehlieBlieh sind noeh rundliehe oder unregelmaBig geformte Driisenzellell 
zu erkennen, deren Zelleib dieht mit Lipoidtropfehen angefUllt ist, wahrend der 
Kern deutliehe Zeiehen der Degeneration, wie Hyperehromasie, Faltelung, 
Sehrumpfung, Pyknose erkennen laBt (Abb. 134k u. I). Es sind zugrunde 
gehende Driisenzellen, die sieh in die Gruppe der ersehopften, vakuoli
sierten Zellen einreihen. Dabei ist zu bemerken, daB nieht aIle ersehopftell 
Zellen einen derartigen Reiehtum an Lipoiden zeigen; bei einem Teil derselben 
sind vielmehr die im Paraffinschnitt hervortretenden Vakuolen groBtenteils mit 
einer lipoidfreien Fliissigkeit erfiillt. Dementsprechend treten aueh die lipoid
iiberfiillten Endstadien namentlich in jiingeren Drusen lange nicht so zahlreich 
auf, als sich die erschopften Zellen im Paraffinschnitt feststellen lassen_ 

Ein Sonderfall ist in Abb. 134m zur Darstellung gebraeht. Sie zeigt eine um
fangreiche, polymorphe a-Zelle, deren Kern eine groBe blaBblaugrau gefarbte 
Kernvakuole enthalt, in deren Innerem sieh zwei Lipoidtropfen vorfinden. Das 
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mit oc-Granula versehene Cytoplasma zeigt neben groBeren, lipoidfreien Vakuolen 
einige kleine Lipoidtropfchen. 

Der EinfluB des Alters auf den Lipoidgehalt der Driisenzellen, 
den schon ERDHEIM erkannte, wurde in seinen Einzelheiten, namentlich durch 
die eingehenden Untersuchungen von KRAUS, bekannt. Bei Feten traf KRAUS 
Lipoide nur sehr spiirlich an, ERDHEIM vermiBte sie sogar vollstiindig. Beim 
Neugeborenen sind sie meist in geringer Menge nachweisbar. Schon im ersten 
Lebensjahr kommt es zu einer Zunahme; am Ende des ersten Jahres sind meist 
mehr und groBere Lipoidtropfchen vorhanden als in den ersten Wochen nach der 
Geburt. 1m ersten Jahrzehnt fand KRAUS ziemlich starke Schwankungen. 
Die Lipoide treten in diesem Zeitraum meist als solide Tropfen auf, wiihrend 
Ring- und Sichelformen selten sind. Die Basophilen scheinen am iirmsten an 
Lipoid zu sein. 1m zweiten J ahrzehnt kommt es zu einer allmiihlichen Zunahme 
des Lipoidgehaltes; die Schwankungen werden geringer. Am reichlichsten sind 
nun die Hauptzellen von Lipoiden durchsetzt. In der ersten Hiilfte des zweiten 
Jahrzehntes erscheinen noch immer die Basophilen am lipoidiirmsten, in der 
zweiten Hiilfte sind es die Eosinophilen, die, wenn iiberhaupt, meist nur kleinste 
Tropfchen zeigen. 

An Hypophysen aus dem 21.-30. Lebensjahr konnte KRAUS, abgesehen 
von der allgemeinen Vermehrung des Lipoidgehaltes und einer geringen GroBen
zunahme der Sichel- und Ringformen namentlich in den Basophilen (GroBe hier 
durchschnittlich 4-5 [L), keine prinzipiellen Unterschiede feststellen. Auch hier 
bestehen noch deutliche Schwankungen im Lipoidgehalt der einzelnen Hypo
physen. 

1m 4. Jahrzehnt kommt es zu einer weiteren Vermehrung der Lipoidsub
stanzen, ferner zu einer VergroBerung der Sichel- und Ringformen der Baso
philen bis zu durchschnittlich 5-6 [L im Durchmesser; auch vakuolisierte Ringe 
treten in diesen Zellen auf. Am stiirksten erscheinen die Hauptzellen, am 
wenigsten die Eosinophilen verfettet. Den Lipoidgehalt findet KRAUS nun 
konstanter, die Verteilung gleichmiiBiger. 

1m 5. Lebensjahrzehnt steHt KRAUS vor aHem eine weitere Zunahme der 
Verfettung fest. Der Gegensatz zwischen Eosinophilen und Basophilen verstiirkt 
sich dadurch, daB in letzteren sich Ring- und Sichelformen vergroBern und die 
vakuolisierten, Lipoidgebilde reichlicher werden. 

1m 6. Jahrzehnt ist bei geringer Zunahme des Lipoidgehaltes eine ziemliche 
Konstanz desselben zu erkennen. Die farblose Komponente der Lipoidformen 
in den Basophilen verriit eine deutliche Vermehrung, so daB Ringe von 15 [L 
im Durchmesser nicht selten sind. Die Lipoidkomponente kann dabei auf
fallend diinn werden. Solide Tropfen erreichen in den Basophilen eine GroBe 
von 7 [L. 

1m Greisenalter (7., 8. Dezennium) findet KRAUS als hervorstechendste 
Erscheinung "eine relative Abnahme der Verfettung in den oft stark vermehrten 
Basophilen, so daB dieselben in ihrem Lipoidgehalt an die dritte Stelle riicken. 
Dabei nimmt die Zahl der groBen, relativ lipoidarmen Ringformen in den Baso
philen noch immer zu, wenngleich auf der anderen Seite zahlreiche Basophile 
auftreten, die fast frei, stellenweise auch ganz frei von Lipoiden erscheinen." 
1m 9. Dezennium beobachtet KRAUS keine prinzipiellen Veriinderungen mehr: 
die Verfettung erreicht kaum noch hohere Grade. 

1m ganzen ergibt sich also, daB die Ablagerung der Zellipoide des Vorder
lappens, wie auch ERDHEIM, LAUNOIS, CASTELLI und ROMEIS (1931) beobachteten, 
mit dem Alter des Individuums an Menge zunimmt. Man wird jedoch beinahe 
in allen Altersperioden auch kleinere Gruppen von chromophilen wie chromo
phoben Zellen finden, deren Lipoidgehalt hinter dem allgemeinen Durchschnitt 
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zuriickbleibt. Bekannt ist seit ERDHEIM die Lipoidarmut adenomatoser Wuche
rungen. 

Was die chemische Beschaffenheit der isotropen Lipoide betrifft, so 
stellen diese wie auch sonst im Organismus Gemische verschiedener Lipoid
substanzen dar, deren Trennung und Charakterisierung auf farberischem Wege 
bis jetzt nicht moglich ist. KRAUS kam bei seinen diesbeziiglichen Versuchen 
zu der Auffassung, daB es sich um ein Gemisch zumindest zweier lipoider Sub
stanzen handelt, von denen die eine in Alkohol sehr leicht, die andere dagegen 
schwerer loslich ist. Gegen Sudan, Nilblau, Neutralrot und CIACCIOS Methode 
verhielten sich beide gleich, aber nur die leicht lOsliche Komponente bildete 
Chromhamatoxylinlack (SMITH-DIETRICH) undMyelinfiguren. Uber die chemische 
Beschaffenheit des lipoidfreien Binnenkorpers der Tropfen ist nichts Sicheres 
bekannt. Manche Autoren vermuten in ihm eine albuminoide Substanz. 

AuBer den beschriebenen isotropen Zellipoiden konnen in den Driisenzellen 
des Vorderlappens auch doppeltbrechende Lipoidsubstanzen auftreten. 
KARWICKA (1911) fand die Menge derselben unabhangig yom allgemeinen Er
nahrungszustand; was die Haufigkeit des V orkommens betrifft, so stellte sie 
anisotropes Lipoid in 15 unter 20 Hypophysen fest. KRAUS (1912) traf es dagegen 
nur in etwa 21 % der untersuchten Driisen an, wahrend ERDHEIM und CASTELLI 
ihr V orkommen vollig vermiBten. Meine eigenen Erfahrungen decken sich etwa 
mit dem von KRAUS angegebenen Prozentsatz. KRAUS betrachtet ihr Auftreten 
als den Ausdruck einer Zellschadigung, in exzessiven Fallen als Zeichen des 
Zellunterganges. Dementsprechend ist das Vorkommen von doppeltbrechendem 
Lipoid bis zu einem gewissen Grade yom Alter beeinfluBt. Gewohnlich findet 
es sich in reichlicherer Menge nur bei alteren Individuen. Ausnahmen kommen 
aber vor; so stellt KARWICKA einzelne Tropfchen bei einem totgeborenen, 
KRAUS bei einem 6 Wochen alten Kinde fest. 

Die anisotrope Substanz spricht KRAUS als Cholesterinester wahrscheinlich 
der Olsaure an. Sie ist von isotropen lipoiden Substanzen begleitet ("Begleit
lipoide"), bei denen KRAUS, wie bei den isotropen Lipoiden, eine in Alkohol 
leicht lOsliche und eine gegen Alkohol sehr resistente Komponente unterscheidet. 
In der ersteren sind die in einem Teil der FaIle beobachteten freien Fettsauren 
und Seifen enthalten, die letztere zeigt intensive Orangefarbung mit Sudan, 
tiefblaue mit Nilblau, Rotfarbung mit Neutralrot, aber negative SMITH-DIE~'
RICHsche Reaktion. Anscheinend handelt es sich um komplizierte, mit histo
logischen Mitteln nicht weiter analysierbare Lipoidgemische, die die anisotrope 
Substanz in schwankender Menge einhiillen. 

Bei dem reichlichen Lipoidgehalt der Driisenzellen ist es nicht iiberraschend, 
daB sich verschiedentIich auch im intrafollikularen Kolloid zum Teil 
Zellreste mit Lipoideinlagerungen, zum Teil auch isoliert Iiegende Lipoidtropfchen 
vorfinden. Haufiger ist es jedoch, daB das Kolloid eine diffuse, schwach orange
gelbe Farbung zeigt, die vermutlich auf einer Beimengung an Lipoidsubstanzen 
beruht, da sie nach Einwirkung von fettlOsenden Fliissigkeiten verschwindet_ 
Bemerkenswerterweise ist diese diffuse Farbbarkeit bei jugendIichen Individuen 
im 2. und 3. Lebensjahrzehnt haufig starker ausgepragt als im hOheren Alter. 

Besonderes Interesse beansprucht die sudanophile Su bstanz, die sich 
in einem Teil der Sinuscapillaren des Vorderlappens vorfindet. Auch hier 
ist es eine homogen aussehende Masse, die bald groBere, bald kleinere Teile des 
GefaBlumens einnimmt und bei Sudanfarbung einen diffusen blaBorangegelben 
Ton zeigt. Wie bei dem oben erwahnten intrafollikularen Kolloid geht auch 
bei diesem die Farbbarkeit mit Fettfarbstoffen verloren, wenn die Schnitte 
vorher kurze Zeit der Einwirkung von absolutem Alkohol ausgesetzt werden. 
An Stelle des sudanophilen Kolloids findet man dann einen sich in Hamalaun 

12* 
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schwach blaulich anfarbenden amorphen Riickstand vor. Die sudanophile 
Substanz wurde auch von KRAUS und CASTELLI (1915) beobachtet; KRAUS 
gewann bei seinen Untersuchungen den Eindruck, daB sich ihr Vorkommen, 
was ich bestatigen kann, in den ersten 3 Lebensjahrzehnten hauft, um in den 
folgenden bis zum Tode immer sparlicher zu werden. 

Die von LAUNOIS beschriebenen, lipoidbeladenen polymorphkernigen 
Leukocyten traf ich auch in den Sinuscapillaren von jugendlichen Hin
gerichteten an, allerdings nur in geringer Zahl. Das interparenchymatose 
Bindegewebe ist im jugendlichen Alter frei von groBeren Lipoidablagerungen. 
Nur in den Fibrocyten sind meist einige ganz feine sudanophile Tropfchen nach
zuweisen, die gewohnlich dem oberen und unteren Pol des ovoiden Zellkerns 
anliegen. Erst um das 40. Lebensjahr tritt eine fleckweise Ablagerung von 
Lipoidsubstanz im GefaBbindegewebe auf. Ihre Entstehung laBt sich am besten 
an Driisen von 40-50jahrigen verfolgen; um diesen Zeitpunkt trifft man zwischen 
Sinuscapillaren und Parenchymstrangen cytoplasmareiche Histiocyten, deren 
Zelleib staubformig mit feinsten sudanophilen Kornchen infiltriert ist. Auch in 
einzelnen Endothelzellen der Sinuscapillaren laBt sich eine verstarkte Ablagerung 
von Lipoiden nachweisen. Mit steigendem Alter nimmt die Menge dieser Ein
lagerungen besonders in den extravascular gelegenen Zellen immer mehr zu, 
bis schlieBlich umfangreiche, unregelmaBig geformte Anhaufungen von ungemein 
dicht gelagerten Lipoidschollen entstanden sind, die gegen die Parenchymstrange 
durch Bindegewebe meist deutlich abgegrenzt sind. bfters gelingt es zwischen 
den Lipoidschollen noch einen oder mehrere Kerne nachzuweisen, in anderen 
Fallen scheinen sie zu fehlen, so daB der Eindruck einer extracellularen Ab
lagerung von Lipoidsubstanzen in das perivasculare Bindegewebe hervor
gerufen wird (ROMEIS 1931). 

Die biologische Bedeutung der in den Driisenzellen des Vorderlappens 
llIichweisbaren Lipoide wurde sehr verschieden beurteilt. LAUNOIS erblickt in 
ihnen ein normales Sekretionsprodukt der Hypophyse, das von den Zellen 
gleichzeitig mit dem Kolloid durch partielle Abschniirung von Zellteilen ab
gegeben wird. Das Fett solI dann durch Dialyse durch die Membrana propria 
der Zellstrange oder durch Platzen derselben in Blut- oder Lymphcapillaren 
gelangen, wo es zum Teil von Leukocyten aufgenommen und abtransportiert 
wird. Auch CASTELLI schlieBt sich diesen Gedankengangen LAUNOIS' an. 1m 
Gegensatz dazu vertritt KRAUS die Auffassung, daB der mit dem Alter stetig 
zunehmende Lipoidreichtum der Hypophyse als Ausdruck einer sinkenden 
vitalen Funktion der Zellen anzusehen ist. Auch STENDELL betrachtet die Zell
lipoide als eine "Begleiterscheinung von Degeneration", da sie sich nur bei 
alteren Individuen und in funktionsmiiden, abgenutzten Zellen fanden, wahrend 
intakte Zellen, die noch arbeiten, nur in vereinzelten FaIle Fett fiihrten. Diese 
Angabe STENDELLS ist nun sicher unrichtig; aus den Ausfiihrungen auf S. 175 
geht vielmehr hervor, daB die Driisenzellen auch bei jugendlichen Individuen 
schon reich mit Lipoiden versehen sind. Dabei sind es nicht etwa nur alte, 
erschOpfte, am Ende des Sekretionszyklus stehende Zellen, die mit Lipoiden 
beladen sind, im Gegenteil, es kotlllte gezeigt werden, daB gerade junge, un
differenzierte und in Differenzierung begriffene Zellen besonders reichlich mit 
Lipoidtropfchen versehen sind. Aber auch vollentwickelte, auf dem Hohepunkt 
ihrer Tatigkeit stehende Zellen entbehren ihrer nicht. Daraus geht hervor, daB 
diese sudanophilen Substanzen nicht einfach Abfallstoffe darstellen, sondern 
im Zelleben eine aktive, zur Zeit allerdings noch unbekannte Rolle spielen. 
Eine Stiitze bekommt diese Auffassung durch Beobachtungen von BOURNE, 
der eine Wechselbeziehung zwischen Lipoidtropfchen und Vitamin C annimmt 
(s. S. 183). Moglicherweise kommt den Lipoiden auch eine Bedeutung als Be-
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gleitstoffe von Hormonen zu, wofUr sieh ihre Beimengung zum intra£ollikularen 
Kolloid und zum Inhalt der Sinuscapillaren anfUhren lieBe, die bemerkens
werterweise in der Jugend ausgesprochener ist als im Alter. Die Tatsache, daB 
der Lipoidgehalt der Zellen mit steigendem Alter zunimmt, sehlieBt in keiner 
Weise aus, daB die Lipoide in den jugendlichen Zellen eine aktive Rolle spielen. 
Der Lipoidreiehtum der jugendliehen Zellen ist ein Zeichen des regen Stoff
wechsels dieser tatigen Zellen. Die Zunahme im Alter dagegen erkliirt sieh aus 
dem Sinken der cellularen Vitalitat, inso£ern die Zellen nicht mehr £ahig sind, 
die zuge£iihrten Lipoide im gleiehen AusmaB umzusetzen und zu verbrennen. 

b) Uber das Verbalten des Vitamin C in der Hypopbyse. 
Historisches: 1928 entdeckte v. SZENT-GYORGYI die stark reduzierende Wirkung, die 

frisches Nebennierenrindengewebe im Dunkeln auf SiIbernitratlosung ausiibt. Es gelang 
ihm, die reduzierende Substanz in krystallinischer Form zu isolieren. 1m weiteren VerIauf 
wurde die anfangs irrtiimlich als eine Hexuronsaure betrachtete Substanz als Ascorbinsaure 
erkannt und schlieBIich mit Vitamin C identifiziert. In der Hypophyse wurde das Vor
kommen von Vitamin C zum erstenmal von GOUGH und ZILVA (1933) festgestellt. Sie fanden 
bei ihren an Mensch, Rind, Hund, Katze, Meerschweinchen und Ratte bei LupenvergroBerung 
durchgefiihrten Untersuchungen, daB die charakteristische Schwarzung nur im Vorder
lappen und Zwischenlappen auftrat, wobei sich der VorderIappen gewohnlich sogar starker 
schwarzte wie die als besonders vitamin C-reich bekannte Nebennierenrinde; nur bei Meer
schweinchen und Ratte war die Reaktion der Hypophyse schwacher als beim letztgenannten 
Organ. Die Untersuchung von 42 Sektionsfallen, die klinisch keinerIei Anzeichen von 
Skorbut boten, ergab, daB die Reaktion an den Nebennieren haufig negativ, bei der Hypo
physe dagegen meist positiv war. Auf chemischem Wege wurde Ascorbinsaure aus der 
Hypophyse erstmals von MENDIVE und DEULOFEU (1935) gewonnen und durch Vergleich 
mit einem reinen Muster und mittels ihrem Ketonderivat charakterisiert, so daB an ihrer 
Vorkommen in der Hypophyse nicht zu zweifeln ist. 

Das mikroskopische Bild der Silberreaktion, das bei GOUGH und ZILVA unbe
riicksichtigt blieb, wurde fUr die Nebenniere zum erstenmal von BOURNE (1933a-c) be
schrieben; fiir die Hypophyse wurde es 1934 durch GIROUD und LEBLOND, sowie durch 
WESTERGAARD bekannt. Obwohl diese Untersuchungen in den folgenden Jahren noch durch 
eine Reihe weiterer Arbeiten erganzt wurden, bestehen im einzelnen zur Zeit noch betracht
liche Unstimmigkeiten, so daB sich noch keine abschlieBende Darstellung des Verhaltens 
des Vitamin C in der Hypophyse geben laBt. 

Der ehemisch dureh Titration £estgestellte Gesamtgehalt der Hypophyse 
an Vitamin C bewegt sieh bei den einzelnen Tierarten in auffallend gleieher 
GroBenordnung: GIROUD (1938) gibt naehfolgende Werte an: Rind 126 mg; 
Pferd 136 mg; Maultier 143 mg; Katze 127 mg; Meerschweinchen 135-138,5 mg 
Aseorbinsaure auf 100 g frisehe Substanz bereehnet. Demgegeniiber sind die 
fUr die Hypophyse des erwachsenen M enschen gefundenen Werte auffallend 
niedrig: PLAUT und BULOW (1935) fanden 16,8 mg, GIROUD (1938) 34,9 mg auf 
100 g Frischsubstanz. Die individuellen Sehwankungen sind beim Menschen sehr 
groB; als Hochstwert fanden PLAUT und BULOW 48 mg, als Mindestwert 2 mg. 

Dieser Gehalt an Vitamin C ist auf die einzelnen Abschnitte der Hypophyse 
ungleiehmaBig verteilt. MENDIVE und DEULOFEU (1935, Rind) finden im Vorder
lappen 110-160 mg, im Hinterlappen 90-120 mg; GIROUD, RATSIMAMANGA 
und RABINOWITSCH (1935, 1937, Rind) geben fUr den Vorderlappen 170 mg, 
fUr den Zwischenlappen 201 mg, fUr den Hinterlappen dagegen nur 55 mg an. 
DaInit stimmen die von GLICK und BISKIND (1936, Rind) ermittelten Werte 
(Vorderlappen 170 mg, Zwisehenlappen 264 mg, Hinterlappen 56 mg) gut iiber
ein. Der auffallend hohe Hinterlappenwert von MENDIVE und DEULOFEU erklart 
sich, wie ieh aus dem Fehlen irgendwelcher Angaben iiber den Zwischenlappen 
vermute, wahrscheinlich daraus, daB die Verfasser Zwischen- und Hinterlappen 
zusammen verarbeiteten. 

Der histochemisehe Nachweis von Vitamin C erfolgt durch Ein
wirken angesauerter AgN03-Losung im Dunkeln auf das frische Praparat. 
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GIROUD und LEBLOND (1935) verwenden vorwiegend eine 1O%ige Silbernitratlosung, 
der auf 100 ccm Losung 1 ccm Eisessig zugesetzt wird (PH = 3---4). Kleine Organstiickchen 
werden unter LichtabschluB fiir 10 Minuten in die Losung eingelegt, in mehrmals gewech
seltem destilliertem Wasser abgespiilt (15-20 Minuten1), fUr 10 Minuten1 in 5%ige Na
triumthiosulfatlOsung gebracht, wieder in mehrmals gewechseltem destilliertem Wasser 
ausgewaschen (15-20 Minuten1 ), dann in 95%igen Alkohol iibertragen uM, wie iiblich, 
in Paraffin eingebettet. Die Organe diirfen erst nach der Behandlung mit Fixiernatron 
ans Licht gebracht werden. 

Die Autoren empfehlen das GefaBsystem des Tieres zunachst mit einer 50%igen Lavu
loselOsung blutfrei zu spiilen, dann rasch die obige SilbernitratlOsung zu injizieren und 
10 Minuten einwirken zu lassen. Dann Auswaschen des nicht reduzierten Silbers mit 
destilliertem Wasser, Natriumthiosulfat usw_ Bei der Hypophyse wenden sie die "inter
stitielle Injektion" an, da die Injektion auf dem GefaBweg ungeniigende Resultate gab. 
TONUTTI und MATZNER (1937) ziehen das Einlegen kleiner Stiickchen in die Losung vor 
(,.Durchtrankungsmethode"). 

Die Schnitte werden nach Entfernung des Paraffins zur Vorsicht nochmals mit Natrium
thiosulfat behandelt und dann mit Methylenblau (GIROUD), EHRLICHSchem Hamatoxylin 
oder Kernechtrot nachgefarbt. Das Vitamin C tritt, soweit es sich in reduzierter Form vor
findet, als schwarzer Niederschlag hervor. 

Eine zweite von GIROUD und LEBLOND angegebene Losung besteht aus einer 1 %igen 
SilbernitratlOsung, der auf 100 cern 0,5 cern Eisessig zugefiigt sind. BOURNE (1936), der die 
Methodik des histochemischen Nachweises eingehend bespricht, bevorzugt eine 5%ige 
Silbernitratlosung mit 5 % Eisessigzusatz. BOURNE gibt auch eine Methodik an, urn das 
reversibel oxydierte Vitamin C zu erfassen, bemerkt aber selbst, daB die danach herge
stellten Praparate nicht viel mehr zeigten als die nach gewohnlicher Methode angefertigten. 

TONUTTI gebraucht an Stelle der SilbernitratlOsung auch eine 1 %ige Goldchlorid
!Osung, der vor Gebrauch auf 1 cern 2 Tropfen Eisessig zugesetzt werden. Die Gewebs
stiickchen werden bei kiinstlichem Licht entnommen und fiir 1/2 Stunde im Dunkeln in die 
Losung eingelegt. Dann 15 Minuten lang Auswaschen in destilliertem Wasser und Einbettung 
in Paraffin (alles bis zur Paraffineinbettung im Dunkeln; es sind immer frische Losungen 
zu verwenden, auch das Paraffin soll frisch sein). Nachfarbung mit Kernechtrot und 
Lichtgriin. 

Bei der Beurteilung der Resultate ist zu berucksichtigen, daB aIle diese 
Methoden, um positiv auszufallen, eine betrachtliche Menge von Vitamin be
notigen und daB sie trotz Anwesenheit von Vitamin C negativ ausfallen konnen, 
weil das Reduktionsvermogen durch die hemmende Wirkung anderer im Gewebe 
vorhandener Substanzen, wie Glutathion, maskiert sein kann (DE CARO und 
GIANI 1934 u. a.). AuBerdem konnen auch andere, chemisch verschiedene 
Bestandteile des Gewebes eine analoge reduzierende Wirkung auf das Silbernitrat 
ausuben (GIROUD 1938). 

1m mikroskopischen Bild zeigt der Vorderla ppen von allen Ab
schnitten der Hypophyse gewohnlich die starkste Silberreduktion, die niemals 
diffus, sondern immer in Kornerform auftritt. GIROUD und LEBLOND (1934, 
1935) finden im Vorderlappen der Rinderhypophyse zahlreiche Zellen sehr stark 
geschwarzt, wahrend andere nur sehr schwache Impragnation zeigen. Dadurch 
erhalt der Schnitt ein charakteristisch fleckiges Aussehen. Durch Umfarbung der 
impragnierten Praparate glauben GIROUD und LEBLOND festgestellt zu haben, 
daB es besonders die chromophilen Zellen sind, die das Silbernitrat reduzieren. 
Die Reaktion der chromophilen ZeBen reprasentiert sich unter der Form von 
ziemlich groben, rundlichen Granula, deren GroBe von Zelle zu Zelle zu wechseln 
scheint. In den Hauptzellen ist nur eine schwache Reaktion festzusteBen, die 
durch feine, im Cytoplasma gelegene Granula bedingt ist. WESTERGAARD findet 
das Cytoplasma der impragnierten Zellen gleichmaBig mit schwarzen Granula 
gleicher GroBe angefullt. Nach ihm zeigen die eosinophilen Zellen starkere 
Reaktion als die Basophilen. Nach BOlTRNE (1936) enthalten die Chromophilen 
eine groBe Zahl von Vitamin C-Granula, wahrend die Chromophoben praktisch 
frei davon sind. TONUTTI (1937) findet in der "Ruhehypophyse" von Rindern 

1 Anm_: GIROUD und LEBLOND machen tiber die Zeitdaucr dieser Prozeduren keine 
Angaben. Die Zeiten werden auf Grund eigener Versuche eingesetzt. 
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in den basophilen und eosinophilen Zellen sehr reichIich Vitamin C, in einer 
Menge, die an die Nebennierenrindenzellen heranreicht. Es liegt in granularer 
Form zerstreut im Cytoplasma. 1m Vorderlappen des Hingerichteten dagegen 
tritt das Vitamin C nach TONUTTI "in riesiger Menge in allen drei Zellformen" 
auf. Auch in den eosinophilen und basophilen Zellen ist die Vitamin C-Auf
lagerung gegeniiber der Ruhephase erheblich gesteigert. 

Beim Hiugerichteten wie bei der Ratte finde ich die reduzierende Substanz in 
den Zellen des Vorderlappens in mittlerer Menge vor. Bei Nachfarbung der 
Praparate mit Hamalaun-Eosin oder Azan ergibt sich, daB die Silbergranula 
in allen Zellarten des Vorderlappens auftreten, am reichlichsten in den cx-Zellen, 
sparlicher in den fJ-Zellen, in denen sie auch fehlen konnen. Das Vorkommen 
in den chromophoben Zellen wechselt. 

Was das feinere Verhalten der reduzierenden Substanz innerhalb der Zelle 
betrifft, so stimmen aIle Untersucher darin iiberein, daB der Kern stets davon 
frei bleibt. Recht widersprechend sind dagegen die Angaben iiber die Be
ziehungen zu Mitochondrien, Goigiapparat und Sekretgranula. GIROUD und 
LEBLOND vermogen nicht zu entscheiden, ob sie an die Sekretkornchen oder 
Mitochondrien gebunden sind. Nach BOURNE kann das Vitamin C in Mito
chondrien wie am Goigiapparat auftreten. Sehr haufig findet er die Granula 
um den Kern verdichtet, was er als Zeichen einer besonderen Aktivitat der 
Zellen deutet. In den Rindenzellen der Nebenniere beobachtete BOURNE auch 
Beziehungen zu den Lipoidtropfchen der Zelle und beschreibt aIle Ubergange 
yom Vitaminkornchen mit zentral gelegenem Kern aus lipoidhaltigem Material 
bis zum Lipoidtropfen mit eingelagertem grob bis feinverteiltem Vitamin C. 
Doch sind Lipoidtropfchen und Silbergranula nicht immer vereint; die Ver
bindung scheint yom funktionellen Zustand der Zelle abhangig zu sein. Wieweit 
sich diese Beobachtungen auf die Vorderlappenzellen iibertragen lassen, ist 
unbekannt. Nach der Darstellung von TONUTTI ist die Art der Lagerung des 
Vitamin C vom Tatigkeitszustand der Hypophyse abhangig. In der Ruhephase 
ist das Vitamin C nur in granularer Form nachweisbar, im gereizten Zustand, 
wie er nach TONUTTI in der Hypophyse des Hingerichteten gegeben ist, wird 
dagegen der Goigiapparat selbst mit Vitamin C beladen, das dann zusammen 
mit einer Tragersubstanz abgestoBen und in Form zahlreicher Korner in der 
Umgebung des Apparates sichtbar wird. In eigenen Untersuchungen fand ich 
diese Angaben nicht bestatigt; die Silbergranula waren vielmehr auch beim 
Hingerichteten im Cytoplasma der Driisenzellen zumeist gleichmaBig verteilt, 
weder Golgiapparat noch Mitochondrien impragniert. Das gleiche gilt fiir die Ratte. 

Wahrend beim Vorderlappen chemischer, makroskopischer und mikroskopi
scher Befund im ganzen iibereinstimmen, treten beim Zwischenlappen in den 
Angaben der Autoren betrachtliche Unstimmigkeiten zutage. Den oben mit
geteilten Titrationsanalysen zufolge sollte die Pars intermedia der vitamin C
reichste Abschnitt der Hypophyse sein. GLICK und BISKIND (1935) bezeichnen 
den Zwischenlappen (Rind) sogar als das vitamin C-reichste Gewebe des Korpers. 
Sie berechnen den Vitamin C-Gehalt einer Zelle des Zwischenlappens auf 
4,6 X 10-6 y. Auch bei makroskQpischer Betrachtung solI er bei einzelnen Tier
arten den Vorderlappen an Schwarzung iibertreffen (GOUGH und ZILVA, GIROUD 
und LEBLOND 1935). Ganz anders der mikroskopische Befund. So findet WESTER
GAARD den Zwischenlappen beim Rind ungefarbt. Auch GIROUD und LEBLOND 
(1935) beobachten mikroskopisch nur eine maBige Reaktion, die sich durch 
eine feine Punktierung des Cytoplasmas der Parenchymzellen kundgibt. In 
meinen eigenen Praparaten (Ratte, Meerschweinchen) enthalten die Zellen der 
Pars intermedia feine, iiber das Cytoplasma verteilte Silbergranula, die an 
GroBe und Menge hinter jenen der Vorderlappenzellen zuriickbleiben. Das 
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abweichende Aussehen der Silbergranula in Pars anterior und intermedia spricht 
im iibrigen dafiir, daB ihnen ein bestimmtes Substrat zugrunde liegt. 

1m Hinterlappen der Hypophyse ist nach GIROUD und Mitarbeitern 
(1935, 1937) mikroskopisch keine Reaktion festzustellen; die Zellen der Neuro. 
hypophyse lassen, im Gegensatz zur Annahme von GLICK und BISKIND, jegliche 
Silberreaktion vermissen. Auch WESTERGAARD bezeichnet ihn als ungefarbt. 
TONuTTI (1937) findet beim Rind in den pigmenthaltigen Zellen der Neuro· 
hypophyse Vitamin C vor, wahrend die iibrigen Elemente davon frei sind. 1m 
Hinterlappen des Hingerichteten dagegen sind die pigmenthaltigen Zellen nach 
TONuTTI vollkommen frei, die "gliosen Elemente" aber namentlich gegen den 
Zwischenlappen zu vollgepfropft mit vitamin C.haltigen Granula. Den Hinter. 
lappen der Rattenhypophyse finde ich frei von Silberkornchen; nur in einer 
schmalen, an den Zwischenlappen grenzenden Zone sind vereinzelte feinste 
Kornchen festzustellen, die bezeichnenderweise nicht in der Nahe von Kernen, 
sondern frei im Fasergewebe liegen. 

Diese geringe oder fehlende reduzierende Wirkung im histologischen Bild 
der Neurohypophyse steht im Widerspruch zu den durch Titration gewonnenen 
Werten. MENDIVE und DEULOFEU fiihren den negativen Ausfall der Silber· 
reaktion, ahnlich wie es HUSZAK beim Nebennierenmark annahm, auf die An· 
wesenheit hemmender Stoffe zuriick, nach deren Auswaschen mit Bleiacetat 
in der Neurohypophyse eine starke Schwarzung auftritt. Uber die Lokalisation 
dieser Schwarzung machen die Autoren keine naheren Angaben. Nach GIROUD 
(1938) handelt es sich in der Neurohypophyse wahrscheinlich um Ascorbinsaure, 
die der yom Vorderlappen gegen die Zentren des Zwischenhirns zu diffundierenden 
Fliissigkeit beigemengt ist. 

Uber den EinfluB der Ernahrung und des Alters auf den Vitamin C· 
Gehalt der Hypophyse liegen zur Zeit nur sparliche Angaben vor. GOUGH (1934) 
fand bei 100 Sektionsfallen eine Abhangigkeit yom Verhalten des Ernahrungs. 
zustandes insofern, als die (makroskopische) Silberreaktion des Vorderlappens 
bei Verstorbenen jungen und mittleren Alters bei gutem, normalem Ernahrungs. 
zustand kraftig ausfiel, bei Individuen, die infolge lang dauernder Krankheit 
stark abgemagert waren, dagegen nur schwach war oder auch vollig fehlte. 
AuBerdem ergab sich bei diesen Untersuchungen auch ein EinfluB des Alters: 
Bei alteren Personen zeigten die Hypophysen im Durchschnitt eine schwachere 
Reaktion als bei jiingeren. Auch PLAUT und BULOW (1935) stellten titrimetrisch 
im Alter eine Abnahme des Vitamin C·Gehaltes fest. (Gesamthypophyse im 
Durchschnitt beim Saugling 31 mg.%, von 2-56 Jahre 18 mg.%, 60-82 Jahre 
14mg.%). 

Sehr merkwiirdig ist das Verhalten der Hypophyse bei Vitamin C.Mangel. 
BREIDAHL und BOURNE (BOURNE 1934) geben an, daB sich die Hypophyse von 
.Jleerschweinchen nach 14tagiger Skorbutdiat, nachdem die Nebennieren ihre 
Fahigkeit Silbernitrat zu reduzieren langst verloren hatten, noch genau so inten· 
siv schwarzte wie die eines gesunden Tieres. GIROUD und LEBLOND (1935) 
trafen in der Hypophyse vitamin C·frei ernahrter Ratten, die allerdings Vitamin C 
zu synthetisieren vermogen, nach 8 W ochen noch Vitamin Can. Aber auch 
beim Meerschweinchen fanden GIROUD, RATSIMAMANGA und RABINOWICZ (1937), 
daB die Hypophyse bei Skorbutdiat viellanger als andere Organe ihren hohen 
Vitamin C·Gehalt bewahrt. PHILIPPS, STARE und ELVEKJEM (1934 b) finden 
dagegen auch in der Hypophyse skorbutkranker Meerschweinchen nur Spuren 
von Vitamin C. Bei Zusatz von Orangensaft steigt er wieder auf 544-747 mg 
(pro 100 g Frischsubstanz). 

Bemerkenswert ist auch, daB das Vitamin C, das sonst so leicht zerstOrt wird, 
in den Organen noch lange nach dem Tode, nach GIROUD und LEBLOND bis zu 
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96 Stunden, nachweisbar ist. Diese Stabilitat des Vitamin C innerhalb der 
Zellen soll durch intracellulare Schutzstoffe bedingt sein, die seine Oxydation 
verhindern. 

1m ganzen zeigt sich, daB das Verhalten des Vitamin C in der Hypophyse 
noch wenig geklart ist, zumal auch die ldentifizierung der reduzierenden Sub
stanz mit Vitamin C durchaus nicht in allen Fallen v611ig gesichert ist. Die 
urspriingliche Auffassung, daB aIle Granula, die unter LichtabschluB durch 
Reduktion einer angesauerten AgNOa-Losung entstehen, unbedenklich als Vita
min C-Orte zu betrachten sind, hat im Laufe der Jahre eine wesentliche Ein
schrankung erfahren. Auch GIROUD (1938) gibt zu, daB in den Zellen neben Vita
min C auch andere reduzierende Substanzen vorhanden sein konnen, die gegen
iiber dem Reagenz die gleiche Wirkung entfalten. Schon aus diesem Grunde 
stehen allzu weitgehende Hypothesen iiber die Rolle des Vitamin C beim 
SekretionsprozeB der Hypophyse vorerst noch auf sehr unsicherem Grunde. 

i) Das Verhalten des Glykogens in den Driisenzellen des Vorderlappens. 
In einem zusammenfassenden Bericht iiber die physiologische und patho

logische Glykogenablagerung erwahnt GIERKE (1907) die Hypophyse unter 
jenen Organen, die eine solche regelmaBig vermissen lassen. Erst NEUBERT 
(1909) kommt in einer eingehendenArbeit zu dem Ergebnis, daB in der Hypo
physe des M enschen Glykogen vorkommt und zwar normalerweise in Grenzzone 
und Hinterlappen. KRAUS (1927) rechnet das Glykogen unter nicht ganz zu
treffendem Hinweis auf NEUBERT zu den normalen Ablagerungen in den V order
lappenzellen. BENDA (1932) beschrankt sich auf die Feststellung: "Endlich ist 
auch Glykogen in den Epithelien des Hauptlappens nachgewiesen worden." 

Die Untersuchungen NEUBERTS stiitzen sich durchgehends auf Sektions
material; Angaben iiber den gerade bei Glykogenuntersuchungen wichtigen 
Punkt, wie lange nach dem Tode die Organe zur Fixierung kamen, fehlen voll
standig. Einige lebensfrisch fixierte Tierhypophysen blieben "wegen ihres 
abweichenden Verhaltens" , iiber das keine naheren Angaben gemacht werden, 
unberiicksichtigt. In den Driisenzellen des V orderla ppens traf NEUBERT nur 
selten und nur in pathologischen Fallen Glykogen an. Die von ihm in Tafel III, 
Abb.4 wiedergegebenen Vorderlappenzellen entstammen bemerkenswerterweise 
der Hypophyse eines Diabetikers. Der Abbildung nach zu schlieBen fand sich 
das Glykogen hier vor allem in chromophoben Zellen vor, wahrend die durch 
Tannin gebraunten "chromophilen" Zellen mehr oder weniger frei davon sind. 
In mehreren Driisen farbten sich auch die "chromophilen" Zellen mit BEsTschem 
Carmin. Da aber die Farbbarkeit dieser Zellen durch Vorbehandlung mit Speichel 
nicht beeinfluBt wird, lehnt es NEUBERT mit Recht ab, sie mit Glykogen in Ver
bindung zu bringen. 

Bei meinen eigenen Untersuchungen konnte ich im kurz nach dem Tode 
entnommenen Vorderlappen von Mensch wie Meerschweinchen nach Fixierung in 
absolutem Alkohol, Carnoy, Allen-Bouin oder Dioxan-Pikrinsaure weder mit 
BEsTschem Carmin noch mit fuchsinschwefliger Saure nach H. BAUER irgend
welche Glykogenablagerungen feststellen. 1m Gegensatze zu den Beobachtungen 
NEUBERTS erhielt ich nach den angegebenen Fixierungen mit dem BEsTschen 
Carmin auch niemals eine Anfarbung der cx.- oder /l-Zellen. Nur das im Vorder· 
lappen abgelagerte Kolloid farbte sich bei einem weiblichen Tier unabhangig 
von der Speichelreaktion in fuchsinschwefliger Saure schwach blaBrot an. 

lch komme daher zu dem Ergebnis, daB die Driisenzellen des Vorderlappens 
normalerweise frei von mikroskopisch sichtbaren Glykogenablagerungen sind. 
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k) Das Aschenbild des Vorderlappens. 

Uber das Aschenbild der Hypophyse liegen nur einige kurze Angaben von 
SCOTT (1933) vor. Sie beziehen sich auf die Katzenhypophyse. Die einzelnen 
Anteile des Organes zeigen unterschiedlichen Gehalt an Mineralsalzen. Am 
groBten ist er im Vorderlappen, geringer im Mittellappen, am schwachsten im 
Hinterlappen, wobei die Unterschiede nicht durch die verschieden groBe Zahl 
der Kerne bedingt sind. 

1m Aschenbild des Vorderlappens konnte SCOTT drei verschiedene Zellarten 
unterscheiden: 1. Zellen mit groBem Mineralgehalt im Kern wie im Cytoplasma, 
wodurch sie sich trotz undeutlicher Zellgrenzen gut von den Nachbarzellen 
abheben. 2. Zellen mit sparlicher, aber scharf begrenzter Kernasche und geringem 
oder fehlendem Cytoplasmaruckstand und 3. seltener auftretende Zellen mit 
reichlicher, gleichmaBig verteilter Kernasche und geringem Aschengehalt im 
Cytoplasma. Der Aschenrlickstand der ersteren enthalt zum Teil bemerkenswerte 
Mengen von Eisen. Wie sich diese verschiedenen Aschenbilder auf die einzelnen 
Zelltypen des Vorderlappens verteilen, ist unbekannt. 

Die Zellen der Pars intermedia sind armer an Asche als die Zellen des Vorder
lappens. Namentlich im Cytoplasma ist der Aschenruckstand geringer; er ist 
vorwiegend entlang der Zellgrenzen lokalisiert, ferner in den Kernen und in den 
Zellen des Stutzgewebes. Die Kerne zeigen eine maBig stark lichtbrechende 
weiBliche Masse mit gelblichroten Flecken. Der Eisengehalt ist im Zwischen
lappen mit anderen normalen Geweben verglichen auBergewohnlich groB. 1m 
Kolloid bildet SCOTT feine Staubchen abo 

Auch der Hinterlappen zeigt verhaltnismaBig groBen Eisengehalt. In einzelnen 
Drusen sind die Zellgrenzen deutlich, in anderen nicht feststellbar. Die Asche 
im Cytoplasma ist meist sparlich und sehr fein granuliert. Die verstreuten 
Kerne der Gliazellen sind stark lichtbrechend; sie enthalten gewohnlich doppel
brechende Teilchen. Einzelne der groBeren Zellen, die nach SCOTT moglicherweise 
modifizierte Nervenzellen oder Phagocyten sind, enthalten in ihrem Cytoplasma 
groBe Eisenmengen; vermutlich handelt es sich aber wohl um Pigmentzellen, 
deren Eisengehalt yom histochemischen Nachweis her bekannt ist. 

Bei HORNING und SCOTT (1932) finden sich noch einige Angaben iiber das Aschenbild 
der Hypophysenanlage eines etwa 2 und eines 41/2 Tage alten Hiihnerembryos. Darnach 
zeichnet sich der Grund der RATHKEschen Tasche gegeniiber dem angrenzenden Epithel 
der Mundbucht durch eine vermehrte Menge rein weiBer Asche aus, wahrend der anliegende 
Zwischenhirnboden hohen Eisengehalt zeigt. 

I) Die Verteilung der Zellarten des Vorderlappens. 
Betrachtet man bei schwacher VergroBerung einen gut gefarbten Horizontal

schnitt durch die menschliche Hypophyse, so findet man die einzelnen Zell
arten des Vorderlappens bunt durcheinander gewurfelt uber die ganze Flache 
verteilt, so daB sich kein Bezirk angeben laBt, in dem sich ausschlieBlich ein 
Zelltypus vorfindet. Eine Ausnahme macht nur die an den Drusenteil angren
zende Zone des Hinterlappens, die normalerweise nur von basophilen Inter
mediazellen durchsetzt ist. Bei starkerer VergroBerung lassen sich wohl ab und 
zu auch im Vorderlappen ein paar Zellbalken auffinden, die fast nur aus IX-, p-, 
oder y-Zellen bestehen; in diesen Fallen handelt es sich aber nur um mikro
skopisch kleine Bezirke. Zum uberwiegenden Teil setzen sich die Zellstrange 
des menschlichen Vorderlappens jedenfalls aus einer Mehrzahl von Zellarten 
zusammen. 

1mmerhin gibt es aber gewisse, auch makroskopisch faBbare Zonen, in denen 
eine Zellart besonders reichlich vorhanden ist und die andern an Zahl 
ubertrifft. Schon bei TROM (1901) liest man die Bemerkung, daB die Seitenteile 
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des Vorderlappens "wesentlich aus eosinophilen Elementen bestehen", wahrend 
der von ROGOWITSCH bei der Kaninchenhypophyse beschriebene "dreieckige 
Raum", den THOM auch beim Menschen vorfindet, entgegen den Angaben von 
ROGOWITSCH, nicht nur Kernhaufen, sondern auch basophile Zellen enthaU. 
Nach ERDHEIM und STUMME liegt die Hauptmasse der eosinophilen Zellen in 
den hintersten Anteilen des Vorderlappens, die der basophilen dagegen im 
vorderen Anteil. BENDA trifft "die machtigsten Anhaufungen der Eosinophilen 
in den beiden seitlichen Anschwellungen des Vorderlappens, die von auBen den 
Nervenlappen umfassen, und zwar am ausgesprochensten in deren dorsalem Ab
schnitt. Die Basophilen bevorzugen das Mittelfeld und greifen von da auf den 
ventralen Rand der Seitenwiilste uber. Auch senden sie stets einzelne Strange 
aus dem Mittelfeld dorsal gegen die Marksubstanz zu. 1m ubrigen ist dieser an 
die Marksubstanz stoBende Abschnitt das vorzugliche Gebiet der Hauptzellen." 

Auch RASMUSSEN (1929) findet die Eosinophilen mehr oder weniger auf 
zwei Gebiete konzentriert, die hauptsachlich den zentralen und hinteren Teil 
jeder Halfte des Vorderlappens einnehmen. In der mittleren Sagittalebene, 
am Vorderrand und den Seitenrandern sind die Eosinophilen dagegen weniger 
zahlreich, wahrend hier die Chromophoben und namentlich die Basophilen 
uberwiegen. 

Nach KRAUS und TRAUBE (1928) "nimmt die Zahl der Basophilen im mensch
lichen Vorderlappen normalerweise in kraniocaudaler Richtung von oben nach 
unten zu, wobei die groBte Menge von Basophilen in den vorderen Teilen der sog. 
Mantelschicht, dann in dem von hier nach hinten gegen die Marksubstanz 
ziehenden Abschnitt, sowie in der Marksubstanz seIber anzutreffen ist. Bei 
Zunahme der Basophilen verbreiten sich diese immer mehr und mehr uber den 
ganzen horizontalen Durchschnitt und, indem sie auch in dem oberen Teil des 
Vorderlappens immer reichlicher auftreten, uber den ganzen drusigen Teil des 
Organes, wenngleich die basalen Teile auch dann noch den groBten Reichtum 
an Basophilen aufzuweisen pflegen." 

Die groBen Formen der y-Zellen finden sich namentlich in den vorderen, 
seitlichen und ventralen Randgebieten des Vorderlappens. 1m ubrigen ist die 
Ausdehnung der angegebenen Pradilektionsstellen bei allen Zellarten ziemlich 
betrachtlichen individuellen Schwankungen unterworfen. 

Ahnlich wie beim Menschen liegen die eosinophilen Zellen auch bei Rind, 
Kalb, Schwein, Katze und Hund vornehmlich in den Seitenteilen des Vorder
lappens, wahrend die basophilen (inselartig) und die Chromophoben die ventro
caudalen und mittleren Partien einnehmen. Bei Schaf und Ziege sind die ventral 
mittleren Gegenden ziemlich frei von chromophilen Zellen, die mehr in den 
Seitenteilen liegen (TRAUTMANN 1911). Die Rinderhypophyse zeigt, wie SMITH 
und SMITH (1923a) fanden, auf dem medianen Sagittalschnitt gewohnlich eine 
dunklere zentral gelegene Zone, die sich in der Langsrichtung ausdehnt und sich 
von der umgebenden hellen lipoidartigen Zone schon makroskopisch deutlich 
unterscheidet. Die histologische Untersuchung zeigt, daB dieser zentrale Bezirk 
aus Chromophoben und Basophilen besteht, wahrend die AuBenzone von Eosino
philen und Chromophoben eingenommen wird, unter die einzelne Basophile 
eingestreut sind. Doch ist nicht selten die zentrale Zone auch von Eosinophilen 
durchsetzt. Beim Kaninchen liegt die Mehrzahl der eosinophilen Zellen nach 
GAILLARD (1937a) zentral, d. h. in dem Teil des Vorderlappens, der an die Pars 
intermedia grenzt. Die Basophilen finden sich am zahlreichEten an der Peri
pherie, wahrend die Chromophoben gleichmaBig verstreut in allen Teilen des 
Vorderlappens vorkommen. 

In der Hypophyse des Meerschweinchens begegnet man nach WEIS (1934) 
den Chromophilen haufiger in den zentralen Teilen des Parenchyms, wahrend 
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sich die Chromophoben vornehmlich in der Randzone des Vorderlappens vor
finden. VANDERBURGR (1917) findet die Basophilen hauptsachlich in den 
Randbezirken, die Eosinophilen im Inneren. Nach KIRKMAN (1937) wiederum 
sind die Basophilen besonders zahlreich im "Obergarigsteil zwischen Pars anterior 
und Pars tuberalis, ferner auch im mittleren Teil des Vorderlappens. Die Eosino
philen dagegen sind am zahlreichsten in den lateralen Teilen des Vorderlappens. 

Die Lokalisation der basophilen Zellen wurde bei einer Reihe von Tierarten 
von v. 806s zum Gegenstand besonderer Untersuchungen gemacht. Der Autor 
kam dabei zu dem Ergebnis, daB die granulierten basophilen Zellen in jeder Tier
art anders lokalisiert sind, innerhalb ein und derselben Tierart aber stets an der 
gleichen 8telle liegen und in gleicher Art und Weise angeordnet sind. Die An
gaben uber die Lokalisation sind aber leider zum Teil irrefuhrend, da v. 806s, 
wie die schematischen Abb. 1-9 seiner Arbeit in Verbindung mit dem Text 
zeigen, die Hypophysen bei mehreren Tierarten in unrichtiger Lage orientiert. 
Als Beispiel fUhre ich die Hypophyse des Schweines an,deren Drusenlappen 
sich nach v.806s "im unteren hinteren Winkel der Hypophyse" befindet, 
wahrend er in Wirklichkeit doch oral von der Neurohypophyse, also im vorderen 
Abschnitt der Gesamthypophyse, gelegen ist. Ahnliche Fehler vermute ich in 
der Darstellung, die 806s von der Hypophyse des Fuchses und Rehes gibt. Un
richtig ist auch die schematische Zeichnung der Hundehypophyse. Beim Trut
hahn durfte die "hintere Halfte der Adenohypophyse", in der sich nach v. 806s 
die Basophilen vorfinden, in Wirklichkeit der vorderen oralwarts gekehrten 
Halfte entsprechen. 

m) Das Mengenverhiiltnis der Driisenzellen des Vorderlappens 
und seine Beeinflussung durch physiologische Faktoren (Geschlecht, Alter, 

Basse, Jahreszeit, Geschlechtszyklus). 
8eit langem ist bekannt, daB die eosinophilen, basophilen und chromophoben 

Zellen in der menschlichen Hypophyse in sehr verschiedener Menge vorhanden 
sind. 1m einzelnen gehen aber die Meinungen uber das gegenseitige Zahlenver
haltnis betrachtlich auseinander. 

Nach TROM (1901) ist mindestens ein Drittel samtlicher Vorderlappen
epithelien eosinophil, wahrend die Menge der basophilen Elemente einen bedeu
tend kleineren Teil ausmacht. ERDREIM (1909, 1926) findet die Eosinophilen 
weitaus am haufigsten, wesentlich sparlicher sind die Basophilen, am sparlichsten 
die Chromophoben. Ahnlich auBern sich BLAIR BELL und EWING. Auch MOTT 
und ROBERTSON, sowie COOPER nehmen an, daB die Eosinophilen am zahlreich
sten sind, wahrend basophile und neutrophile in annahernd gleicher Menge vor
handen sind, und die undifferenzierten Zellen nur eine sehr kleine Menge bilden. 

All diese Angaben beruhen auf 8chatzungen an einer mehr oder weniger 
groBen Zahl von 8chnitten, die unter Anwendung der verschiedensten Methoden 
hergestellt waren, und konnen daher nur beschrankten Anspruch auf Giiltigkeit 
erheben. Erst RASMUSSEN hat es unternommen, unter Befolgung einer einheit
lichen Technik durch systematische Zahlung der Zellen zu exakteren Werten 
zu kommen. Es bedarf keiner weiteren Ausfiihrungen, urn die Bedeutung einer 
den Normalzustand kennzeichnenden Zahlengrundlage fUr die Erkenntnis 
pathologischer Verschiebungen im Zellbestand der Hypophyse zu erweisen. 

Die von RASMUSSEN und HERRICK ausgearbeitete Methode besteht kurz in folgendem: 
Fixierung der Hypophyse moglichst bald nach dem Tode in Formol. Einbettung in Paraffin. 
Orientierung des Paraffinblockes fUr Horizontalschnittserie. Hierauf wird das ganze Organ 
in eine fortlaufende Schnittserie zu 10 f.L zerlegt; wenn das erste Viertel, die Halfte und 
drei Viertel des Organes geschnitten sind, werden jeweils 10 Einzelschnitte zu 5 f.L einge
schaltet. Nur diese drei 5 f.L-Serien werden fiir die Zahlung der Zellen verwendet. Zur Far
bung kommen diese Schnitte zunachst fiir 1/2-1 Minute in EHRLICHsches Hamatoxylin, 
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urn die Kerne darzustellen, wodurch spater die Zahlung der in ihrer GroBe so verschiedenen 
Kerne erleichtert wird. Dann Auswaschen in Brunnenwasser und dest. Wasser. Hierauf 
farben nach MALLORY. Bindegewebsmethode (Saurefuchsin-Orange G-Anilinblau), mit dem 
Unterschied, daB das Praparat zuletzt nicht mit Wasser abgespiHt, sondern gleich mit 
96%igem Alkohol entwassert wird. Wenn die Basophilen besonders deutlich hervorgehoben 
werden sollen, laBt RASMUSSEN die Farbung mit Saurefuchsin weg. Von jedem Satz der 
10 Schnitte zu 5 fl werden einige gefarbt, wobei man die Zeiten fUr die Farbgemische etwas 
variiert. Der jeweils beste Schnitt von jedem Satz wird dann zur Zahlung beniitzt. 

Die Zahlung erfolgt mit Olimmersion unter Beniitzung eines Kreuztisches, wobei nach 
dem in Abb. 135 wiedergegebenen Schema nur jedes 5. Gesichtsfeld ausgezahlt wird. Bei 
der Zahlung werden nur die einen Kern enthaltenden Zellen beriicksichtigt. Durch Heben 
und Senken des Tubus miissen jedoch aIle 
Kerne eines Gesichtsfeldes erfaBt werden. 
Dabei wird zwischen eosinophilen, baso
philen und chromophoben Zellen unter
schieden. In dieser Weise werden von 
jeder Hypophyse drei Schnitte ausgezahlt 
(also aus jedem Drittel der Hypophyse 
ein 5 ,u-Schnitt; das gibt im ganzen etwa 
100-350 Gesichtsfelder mit 10 000 bis 
30000 Zellen). 

RASMUSSEN teilt die Driisenzellen bei 
der Zahlung in Chromophobe, Acidophile 
und Basophile. Die erste Gruppe wiirde 
demnach nach den Darlegungen auf S. 76 f. 
undifferenzierte Stammzellen, y-Zellen 
und entgranulierte, vakuolisierte Zellen, 
vielleicht auch manche Spatformen der 
hypochromatischen Zellarten umfassen; 
in der Gruppe der Acidophilen sind wohl 
ri- und c:-Zellen, in jener der Basophilen 
fl- und o-Zellen vereinigt. 

Mit Hilfe dieser Methodik bearbei
tete RASMUSSEN (1929, 1931, 1933) 

Abb.136. Schema zur Darstellung der Ziihlungsweise 
der Driisenzellen des Vorderlappens nach RASMUSSEN 

und HERRICK (1922). 

eine groBe Zahl von Hypophysen, die durchgehends von erwachsenen Mannern 
und Frauen stammen, die plotzlich durch einen Unglucksfall starben. Die dabei 
hinsichtlich der Mengenverhaltnisse der Vorderlappenzellen gewonnenen Ergeb
nisse sind kurz zusammengefaBt, folgende: 

Beim Mann umfassen die Chromophoben im Durchschnitt abgerundet 
52% aller Zellen (Variationsbreite: 34-66%, Variationskoeffizient: 15); dann 
folgen die Eosinophilen mit 37% (Var.Br.: 23-59%, Var.Koeff.: 21) und 
schlieBlich die Basophilen mit durchschnittlich 11 % (Var.Br.: 5-27%, Var. 
Koeff.: 34). 

Bei nicht schwangeren Frauen stehen die Chromophoben mit durch
schnittlich 49-50% an der Spitze (Var.Br.: 33-74%; Var.Koeff.: 14); auf 
die Eosinophilen fallen 43-44% (Var.Br.: 19-57%, Var.KoeH.: 19), auf die 
Basophilen 7% (Var.Br.: 3-15%; Var.KoeH.: 42). 

Es ergibt sich also, daB bei beiden Geschlechtern die Chromophoben zahlen
maBig an erster Stelle stehen, dann folgen die Eosinophilen und mit Abstand 
zuletzt die Basophilen, deren Variationsbreite namentlich beim mannlichen 
Geschlecht sehr groB ist. 

HALPERN (1938) untersuchte nach der gleichen Methodik die Verhaltnisse 
bei Feten und Kindern. Die bei sol chen unter 55 cm Korperlange erhaltenen 
Werte sind der Tabelle 11 zu entnehmen. Bei Kindern uber 55 cm Lange erhielt 
HALPERN folgende Werte: Knaben (Madchen) Chromophobe 43,6 (48,2), Eosino
phile 37,5 (38,2), Basophile 17,5 (14,6). Die Zahl der Chromophoben nimmt 
demnach mit der Entwicklung ab, die der Eosinophilen dagegen betrachtlich 
zu. Die Zahl der Basophilen ist nur wenig zuriickgegangen. Starker ist der 
Riickgang der Basophilen, wenn man die von HALPERN gefundenen Werte mit 
jenen vergleicht, die RASMUSSEN fur den Erwachsenen feststellte (s. Tabelle 12). 
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Geschlechtsunterschied. Die ermittelten Durchschnittswerte stimmen 
bei mannlichem und weiblichem Geschlecht nicht v611ig iiberein. So sind die 
Chromophoben bei der nicht schwangeren Frau urn etwa 3 %, die Basophilen 
urn beinahe 4% vermindert, die Eosinophilen dagegen urn 6-7% vermehrt 
(s. Tabelle 10). Die Frauen haben also einen h6heren Prozentsatz an Eosino
philen, die Manner einen hoheren an Chromophoben und Basophilen. Das 

Tabelle 10. Mittlerer Prozentsatz der Zell typen der Prahypophyse von Mannern 
und niehtsehwangeren Frauen. (Naeh RASMUSSlilN 1934.) 

Nichtschwangere D 
Zelltyp Manner Frauen D mn 

illn 

Chromophob 52,2 ± 0,54 49,6 ± 0,47 +2,6 0,72 3,6 
Eosinophil . 36,8 ± 0,52 43,4 ± 0,56 -6,6 0,76 8,7 
Basophil . 10,9 ± 0,25 7,0 ± 0,20 + 3,9 0,32 12,2 

gleiche konnte HALPERN auch schon bei Feten und Kindern feststellen. Nament
lich der Unterschied im Verhalten der Eosinophilen tritt gut hervor (s. Tabelle ll). 
Der von RASMUSSEN gefundene Geschlechtsunterschied ist also schon wahrend 
der Fetalzeit nachzuweisen. 

Tabelle 11. Mittlerer Prozentsatz der Zelltypen der Prahypophyse von mann
lichen und weibliehen Feten und Kindern unter 55 em Korperlange. (Naeh 

HALPERN 1938.) 

I 
Miinnliches 

I 
Weibliches 

I I 

D 
Zelltyp Geschlecht Geschlecht D mn -

(54 Fiille) (33 J<'iille) mn 

Chromophobe . 59,1 ± 0,93 58,1 ± 1,54 + 0,96 1,76 0,55 
Eosinophile . 22,8 ± 0,84 26,6 ± 1,24 -3,81 1,49 2,6 
Basophile 18,0 ± 0,81 15,8 ± 0,80 + 2,13 1,13 1,88 

Die von RASMUSSEN fiir nicht schwangere Frauen ermittelten Werte unter
seheiden sich stark von jenen, die MCCARTNEY veroffentlichte. Er fand in 
158 Fallen von Dementia praecox (en 40% Neutrophile, 43% Eosinophile und 
17% Basophile. Bei 241 Psychosen (0'0') 20% Neutrophile, 52% Eosinophile, 
28% Basophile. Bei 24 weiblichen Dementia praecox-Fallen 27% Neutrophile, 
52% Eosinophile, 21 % Basophile. Bei 64 Psychosen (n) 23% Neutrophile, 
57% Eosinophile und 20% Basophile. Nach RASMUSSEN kann infolge des Feh
lens genauerer Angaben nicht entschieden werden, wieweit diese Unterschiede 
gegeniiber seinen Ergebnissen durch pathologische Veranderungen oder durch 
angewandte Technik bedingt sind. 

Was den EinfluB des Alters betrifft, so sind die Chromophoben bei 
Mannern iiber 50 Jahren durchschnittlich urn 4% vermehrt, die Eosinophilen 
in gleicher Nahe vermindert, wahrend die Basophilen keinen EinfluB erkennen 
lassen. Bei Frauen iiber 50 Jahren sind die Chromophoben urn etwa 4%, die 
Basophilen urn annahernd 2 % vermehrt, die Eosinophilen dagegen urn 6 % ver
mindert (s. Tabelle 12). Durch die Zahlungen RASMUSSENS erfahren die Angaben 
von ERDHEIM und COOPER, nach welchen es im Alter zu einer Zunahme der 
Chromophilen kommt, eine Korrektur. Auch die Angaben von LUCIEN (1911) 
und KRAUS (1920), daB die Basophilen im Alter zunehmen, werden durch RAS
MUSSEN nur beim weiblichen Geschlecht, und auch da nur in beschranktem 
MaBe bestatigt. 

Ein Vergleich der Werte RASMUSSENS (Tabelle 12, 18-50 Jahre) mit jenen, 
die HALPERN fiir Kinder iiber 55 cm Lange angibt, zeigt, daB die Zahl der Chromo
phoben beim mannlichen Geschlecht ansteigt, beim weiblichen gleichbleibt, 
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Tabelle 12. Mittlerer Prozentsatz der Zelltypen der Prahypophyse, nach dem 
Alter geordnet. (Nach RASMUSSEN 1934.) 

Manner D 
Zelltyp D mn -

51- 78 Jahre I 18-50 Jahre mn 

Chromophob 54,8 ± 0,91 I 51,1 ± 0,56 + 3,7 1,07 3,5 
Eosinophil 34,2 ± 0,86 

I 
38,1 ± 0,63 -3,9 1,07 3,6 

Basophil . 11,0 ± 0,43 10,8 ± 0,31 -0,2 0,53 0,4 

Niehtschwangere Fraueu D 
Zelltyp D mn -

50-84 Jahre 
I 

16-49 Jahre m]) 

Chromophob 52,2 ± 0,81 48,2 ± 0,54 + 4,0 0,97 4,1 
Eosinophil 39,6 ± 0,93 45,5 ± 0,64 -5,9 1,13 5,2 
Basophil . 8,1 ± 0,37 6,4 ± 0,22 + 1,7 I 0,43 4,0 

wahrend die Eosinophilen sich beim mannlichen Geschlecht in etwa gleicher 
Hohe halten, beim weiblichen aber zunehmen. Die Zahl der Basophilen geht 
bei beiden Geschlechtern zuriick. 

Beziehungen zwischen Korperlange und dem Mengenverhaltnis irgend
einer Zellgruppe ergaben sich weder beim mannlichen noch weiblichen Geschlecht 
(RASMUSSEN). HALPERN findet bei Feten und Kindern eine deutliche Korre
lation zwischen Korperlange, Gewicht und Zahl der Eosinophilen. Mit der 
Langen- und Gewichtszunahme geht eine deutliche Vermehrung der Eosino· 
philen, eine schwache der Basophilen und eine Abnahme der Chromophoben 
einher. 

Uber den EinfluB der Schwangerschaft auf das Zahlenverhaltnis 
der Zellen des Vorderlappens s. Tabelle 18, S.205. 

KRAUS und TRAUBE (1928) haben die Meinung vertreten, daB Beziehungen 
zwischen dem Basophilengehalt de8 Vorderlappens und dem Konstitutions· 
typus bestehen. Darnach besitzen normale Menschen von mittelkraftigem 
Korperbau (mesosthenischem Habitus) und normalem Ernahrungszustand eine 
reichliche Menge von Basophilen. Manner von sehr kraftigem Knochenbau, starker 
Muskulatur (hypersthenischer Typus) weisen in der Regel einen besonders hohen 
Gehalt an Basophilen auf. Umgekehrt finden sie bei Fallen, die Zeichen einer 
asthenischen Korperkonstitution aufwiesen, in 63% eine Verminderung der 
Basophilen gegeniiber dem bei mesosthenischen Individuen beobachteten Durch· 
schnittswert. 1m Gegensatz dazu lehnt BERBLINGER derartige Beziehungen zum 
Konstitutionstypus ab; ebenso SORIBA fUr die Basophilen des Hinterlappens. 

Einen EinfluB der Rasse glaubt FREY (1934) bei Hundehypophysen feststellen zu 
kiinnen. Nach ihm solI sich der Vorderlappen bei Jagdhunden durch besonders reichliche 
Basophile auszeichnen, wahrend die Eosinophilen zuriicktreten. ~.eim Dackel dagegen und 
den abgewandelten Rassen sollen die Eosinophilen weit in der Uberzahl sein. Das Ver· 
haltnis kann sich nach FREY derart verschieben, daB Basophile beim Dackel nur noch 
vereinzelt sichtbar sinn., was ich im iibrigen nicht zu bestatigen vermag. Auch in der Ent
wicklung des Zwischenlappens findet FREY Unterschiede: Die Pars intermedia soil bei den 
Ausgangsformen (Jagdhund) klein und schwach entwickelt sein: "sie besitzen wenig Kolloid
raume und die Basophilen sind das vorherrschende Epithel". Die abgewandelten Rassen 
einschlieBlich der Zwergrassen dagegen haben einen stark entwickelten Zwischenlappen 
mit vielen groBen Kolloidraumen. Der Hinterlappen ist bei ersteren groB und reich mit 
Basophilen durchsetzt, bei letzteren klein, die Basophilen in ihm nur sparlich. Die Angaben 
FREya beruhen durchgehends nur auf Schatzungen an Hamatoxylin-Eosinpraparaten; 
iiberdies lassen die beigegebenen Abbildungen daran zweifeln, ob iibereinstimmende Hypo
physenstellen verglichen wurden. So stammt der aus der Jagdhundhypophyse abgebildete 
Schnitt aus der Mitte des Vorderlappens, der Vergleichsschnitt der Dackelhypophyse aus 
dem Seitenteil, in dem sich bekanntlich stets griiBere Herde von Eosinophilen vorfinden. 
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Jahreszeitliehe Sehwankungen in del' Menge del' einzelnen Zelltypen 
des Vorderlappens wurden zum erstenmal von GEMELLI (1907) besehrieben. 
Naeh diesem Autor ist in del' Hypophyse des Murmeltieres wahrend des Winter
sehlafes die Zahl del' basophilen Zellen erheblieh vermindert. 1m Fruhjahr 
dagegen, zur Zeit des Erwaehens, kommt es unter Auftreten zahlreieher Mitosen 
zu einer starken Vermehrung diesel' Zellen. GEMELLI wie CUSHING und GOETSCH, 
die die Verhaltnisse bei amerikanischen ltlurmeltieren untersuchten und GEMELLIS 
Beobaehtungen bestatigten, nehmen an, daB wahrend des Wintersehlafs eine 
Unterfunktion del' Hypophyse besteht. Diese Deutung der Befunde erwies 
sich spateI' als ein FehlschluB, der dadurch veranlaBt wurde, daB die Autoren 
das Bild del' Fruhjahrsdruse als Normalzustand betrachteten. Die uberraschende 
Klarung der Frage brachten die Untersuchungen von RASMUSSEN (1921), del' 
den Zustand der Hypophyse im Winterschlaf nicht mit dem der Fruhjahrs
periode, sondern zunachst mit dem der Herbstzeit vergleicht und dabei feststellt, 
daB Gewicht und Bau des Vorderlappens zur Zeit des Wintersehlafes gegenuber 
der vorausgehenden Periode nicht verandert ist, del' Winterschlaf also keinen 
atrophischen Zustand des Vorderlappens hervorruft. Dagegen kommt es in del' 
dem Winterschlaf folgenden Brunstzeit zu einer Gewichtszunahme des VordeI'
lappens bis zu 33 %. Die auffallendste Veranderung besteht dabei in del' Ver
dreifachung del' basophilen Zellen und einer Verstarkungihres Farbeverm6gens. 
Diese Veranderungen in der Hypophyse des Murmeltieres im Fruhjahr treten 
auch bei Nahrungsentzug ein. Damit hatte RASJIUSSEN als erster Bezieh ungen 
zwis chen Geschlech tszy kl us und Zell bild des V orderlappens erwiesen. 

Uber den schon viel Hinger bekannten EinfluB der Schwangerschaft s. S. 203 f. 

Seitdem ist eine Reihe von Arbeiten erschienen, die sich mit den cyclischen 
Veranderungen des Drusenteils del' Hypophyse befassen. So findet SKLOWER 
(1925) bei Rana temporaria das Minimum del' Tatigkeit des Vorderlappens im 
Juli und August, das Maximum schon im Winter (Dezember) oder Vorfruhling. 
BOCK (1928) untersuchte das jahreszeitliche Verhalten der Hypophyse des 
Stichlings. Er konnte dabei fur die Driisenzellen des Vorderlappens (Haupt
lappens) keinen ausgesprochenen Jahreszyklus feststellen, wohl abel' fUr die 
Zellen des Ubergangsteiles und besonders des Zwisehenlappens. Del' Jahres
zyklus besteht hier aus einer einzigen Sekretionsperiode, die in den Monaten 
Oktober-Dezember-Januar durch allmahliche langsame Ansammlung von baso
philem Sekret in Kernnahe eingeleitet wird; del' Hohepunkt, gekennzeiehnet 
zugleich durch das Auftreten von intracellular aufgespeicherten eosinophilem 
Sekret, fallt in die Zeit von Ende Januar bis Ende Juli. 1m Hoehsommer nimmt 
del' Sekretgehalt ab; in den ersten Herbstmonaten ist er auf ein Minimum 
gesunken. Aueh beim Fundulus zeigt die Hypophyse nach MATTHEWS (1936) 
cyclische Veranderungen, die aber zum Teil unklar sind und von jenen des 
Stichlings abweichen. Hier wird der Ubergangsteil von Mai bis Ende Juli von 
kleinen chromophoben Zellen gebildet, wahrend er von September bis Mai 
vorwiegend eosinophil ist. Die eosinophilen Zellen beginnen im September 
aufzutreten und £arben sich bis Ende Dezember sehr intensiv; vom J anuar an 
nimmt die Farbbarkeit abo Auch in del' Pars intermedia beobachtet MATTHEWS 
Schwankungen, die aber groBe individuelle Abweichungen zeigen. Die hier 
den Verzweigungen des Hinterlappens anliegenden Eosinophilen sollen von 
Mai bis September an Zahl und Farbbarkeit den hochsten Stand ihrer Aus
bildung erreichen, im Marz, April den tiefsten. 

Besonders eingehend wurden die Beziehungen zwischen Geschlechtszyklus 
und Zellbild des Vorderlappens von WOLFE und seinen Mitarbeitern an einer 
Reihe von Saugetierarten mit differentem Geschleehtszyklus untersucht. Gleich 
RASMUSSEN erkannte dabei auch WOLFE die Bedeutung, die bei derartigen 
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Untersuchungen einer einheitlichen, konsequent durchgefiihrten Untersuchungs
technik zukommt. 

Die von CLEVELAND und WOLFE (1932) befolgte Technik sei nachfolgend in Kurze 
wiedergegeben: 1. Fixierung der Hypophyse unmittelbar nach dem Tode in REGAUDScher 
Flussigkeit, am besten im Eisschrank. Dauer 5 Tage; die Flussigkeit, zu deren Herstellung 
uber Lithiumcarbonat neutralisiertes Formol verwendet wird, muB taglich erneuert werden. 
2. Chromieren in 3%iger KaliumbichromatlOsung 8 Tage; aIle 48 Stunden wechseln. -
3. Auswaschen in flieBendem Wasser 24 Stunden. - 4. Steigender Alkohol. Cedernol (nicht 
langer als 48-72 Stunden), Xylol (statt Cedernol-Xylol verwendet man nach meinen 
Erfahrungen besser Methylbenzoat-Celloidin-Benzol), Paraffin (Schmelzpunkt 60 0 C). Die 
eingebettete Druse wird horizontal in Serien geschnitten (Schnittdicke 2-3 p); jeder 25. 
Schnitt wird aufgefangen. Jeder 4. oder 5. Objekttrager wird studiert. 

Zur Farbung kommen die Schnitte nach Entparaffinieren aus Wasser 1. in EHRLICH
sche Hamatoxylinlosung 3 Minuten. - 2. Waschen in flieBendem Wasser und BIauen in 
Lithiumcarbonat. - 3. Beizen in 5%iger Kaliumbichromatlosung (3 Tage im Dunkeln, 
taglich wechseln). - 4. Kurz in dest. Wasser abspiilen und 5. Farben in 0,5%iger Losung 
von Erythrosin: 20-30 Sekunden. 6. Zweimal dest. Wasser. - 7. Farben in einer 2%igen 
Orange-G-Losung, gelost in 1 %iger Phosphormolybdansaure. 2-3 Minuten. - 8. Abspiilen 
in dest. Wasser. - 9. 1 %ige waBrige AnilinblaulOsung 30-60 Sekunden. - 10. Rasch 
abspiilen in dest. Wasser, 95%iger Alkohol, zweimal absoluter Alkohol, Xylol. 

Die Zeiten fUr die Farbung in Erythrosin, Orange G und Anilinblau mussen unter 
Umstiinden etwas variiert werden. Fiir die Ratte gibt WOLFE als optimal Orange G 8 Minuten, 
Anilinblau 10 Minuten an, fUr das Kaninchen Erythrosin 2 Minuten, Orange G 4 Minuten, 
Anilinblau Hi Minuten. 

Infolge der starken Chromierung weicht die Farbung der einzelnen Zelltypen (s. auch 
S. 75 vom gewohnten Bild etwas ab. Die Eosinophilen (Typus I) besitzen gelb bis orange
gelb gefarbte Granula. In den Basophilen sind sie orangerot bis tiefrot (Typus II) oder pur
purrot bis blau (Typus III) gefarbt. Die Chromophoben (Typus IV) sind farblos. 

Die Auszahlung der Zellen erfolgt nach dem Schema von RASMUSSEN (s. S. 189). 
Mit Rilfe dieser Methodik stellten WOLFE, CLEVELAND und CAMPBELL (1932, 

1933) beim Hund fest, daB in der Rypophyse dieser Tierart im Laufe des Ge
schlechtszyklus deutlich faBbare quantitative wie qualitative Veranderungen 
eintreten (s. Tabelle 13). Die Eosinophilen zeigen ihr zahlenmaBiges Maximum 

Tabelle 13. Mittlerer Prozentsatz der Zelltypen der Prahypophyse der Hundin. 
(Nach WOLFE, CLEVELAND und CAMPBELL 1933.) 

Zeitpunkt der Flxierung 

Anoestrus Mitte, Uterus dunn. 
Anoestrus Ende, Uterus etwas geschwollen. 
Prooestrus 
Oestrus. 
Luteinphase Beginn, Corpus Iut. in Entwicklung 
Luteinphase Mitte, Corpus lut. voll entwickelt . 
Luteinphase Ende, Corpus lut. im Beginn der 

Ruckbildung . 
Pseudoschwangerschaft, Corpus lut. maBige Riick-

bildung ................ . 
Pseudoschwangerschaft Ende, Corpus lut. starke 

Ruckbildung. . . . . . . 
Noch nicht geschlechtsreif 

Basophile 
Eosinop':tile ---------1 

Typus II i Typus III 

59,8 
54,1 
51,2 
49,4 
51,1 
52,9 

42,7 

44,2 

53,9 
59,7 

5,8 
5,7 
4,6 
7,0 
5,5 
2,5 

2,5 

2,0 

2,3 
3,7 

4,8 
7,5 

10,2 
12,6 
5,9 
2,8 

2,0 

2,6 

3,9 
7,2 

Chromo
phobe 

29,5 
32,7 
34,0 
31,0 
37,5 
41,8 

52,8 

51,2 

39,9 
29,4 

zur Zeit des Anoestrus, ihr Minimum am Ende der Luteinphase. Sie sind wahrend 
des Oestrus dicht mit Granula bepackt und far ben sioh intensiv gelb. Auf der 
Rohe und am Ende der Luteinphase dagegen zeigen sie einen deutlichen Granula
verlust; die Granula liegen weniger dicht und farben sich nur blaBgelb. 

Die Basophilen vom Typus II finden sich bei den im OElstrus getoteten Tieren 
sowohl als kleine, mittlere wie groBe Formen. Die im Zelleib dicht angehauften 
Granula nehmen ein tiefes Rot an. Am Ende der Luteinphase ist die Zahl der 
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Zellen vermindert; auBerdem zeigen die vorhandenen starken Granulaverlust; 
die noch sichtbaren Granula farben sich orangerot. 

Die zweite Art von Basophilen (Typus III) macht im Anoestrus 4-5 % der 
Gesamtzahl der Zellen aus. 1m Prooestrus ist ein deutlicher Anstieg im Prozent
satz dieser Zellen festzustellen und die Mehrzahl von ihnen enthalt purpurrot 
gefarbte Granula. Die Zellen werden groBer und farben sich intensiver. 1m 
Oestrus hat die relative Zahl dieser Zellen den Hohepunkt erreicht, aber gleich
zeitig hat die Mehrzahl von ihnen ihre Granula verloren. 1m Beginn der Lutein
phase ist Zahl und Aktivitat der Zellen vermindert; in der aktiven Luteinphase 
sind sie nur in geringer Zahl vorhanden und klein und geschrumpft. Am Ende 
der Pseudoschwangerschaft, wenn das Corpus luteum sich in starker Ruckbildung 
befindet, finden sich nur kleine Zellen, deren Zahl dem Stand zur Zeit des An
oestrus nahekommt. 

Die Chromophoben (Typus IV) zeigen wahrend der Luteinphase, parallel 
der Abnahme des Prozentsatzes der granulierten Formen, eine starke Zunahme, 
die im Anoestrus wieder zuruckgeht. 

Es kommt demnach bei der Hundin wahrend der Brunst und der Luteinphase 
zu einer Abnahme der granulierten Zellen, die ihren Hohepunkt am Ende der 
Luteinphase erreicht. Gleichzeitig mit der Ruckbildung der Corpora lutea 
kommt es zu einer Wiederherstellung der granulierten Formen. 

Etwas verschieden davon sind die Verhaltnisse beim Schwein (CLEVELAND 
und WOLFE 1933). Hier erreicht die Zahl der Eosinophilen ihren Hohepunkt 
zur Zeit des Oilstrus (s. Tabelle 14); sie sind vollgefUllt mit Granula, die sich in
tensiv mit Orange G farben. Am Ende der Luteinphase sind die Eosinophilen 

Tabelle 14. Mittlerer Prozentsatz der Zelltypen der Priihypophyse der Sau. 
(Nach CLEVELAND und WOLFE 1933.) 

Basophile (Typ III) Chromo-
Zeitpunkt der Fixierung Eosino- phob phile mit Granula Granula I Un-

gefiillt verklumpt granuliert Gesamt Typ IV 

Prooestrus . 43,1 9,0 16,7 3,5 29,2 27,7 
Oestrus. 50,5 4,8 12,6 11,3 28,8 20,6 
Luteinphase 1. bis 7. Tag . 50,4 9,2 2,3 16,0 27,5 21,8 
Luteinphase 8. bis lO. Tag . 47,5 4,5 8,9 9,7 23,2 29,2 
Luteinphase 10. bis 15. Tag . 42,1 2,6 13,0 7,6 23,2 34,5 
Unreif ........... 35,6 9,2 I 20,5 2,0 31.7 32,5 

sehwach vermindert, aber nicht so stark wie beim Hund; dabei zeigen sie aber 
eine sehr starke Verminderung der Zahl der Granula, die sich nun blaBgelb 
farben. Qualitativ bestehen also bei den Eosinophilen des Schweines ahnliche 
Verhiiltnisse wie beim Hund, quantitativ ist die Reduktion der Zellzahl geringer. 

Die Basophilen zeigen wahrend des Pro oestrus den hochsten Stand; sie sind 
ganz mit Granula vollgepfropft. Sie verhalten sich also ahnlich wie der Typ III 
beim Hund. 1m Oilstrus kommt es zu einer starken Abnahme der mit Granula 
gefUllten Basophilen und zu einer Zunahme ungranulierter basophiler Formen. 
In der ersten Luteinphase erreicht die Zahl der mit Granula gefUllten Basophilen 
wieder einen hohen Stand. Merkwiirdigerweise ist aber die gonadotrope Wirkung 
der Hypophyse in der ersten Luteinphase trotz der zahlreichen granulierten 
Basophilen wieder stark vermindert. Die Chromophoben zeigen den niedrigsten 
Stand im Oestrus, ihren hochsten am Ende der Luteinphase. 

Beim noch nicht geschlechtsreifen Tier fiillt der hohe Prozentsatz von Baso
philen auf, die vollgefiillt mit Granula sind. Der Prozentsatz der Eosinophilen 
dagegen ist erheblich niedriger als beim unreifen Hund (vgl. Tabelle 13 und 14). 
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Bei der weiblichen Ratte, deren Geschlechtszyklus normalerweise eine Lutein
phase fehlt, konnten WOLFE und CLEVELAND (1933 b) und WOLFE (1935) zu 
keinem Zeitpunkt des Zyklus eine ausgesprochene quantitative Veranderung 
der Eosinophilen beobachten (s. Tabelle 15). Dagegen finden sich ahnliche 

Tabelle 15. Mittlerer Prozentsatz der Zelltypen der Priihypophyse der 
weiblichen Ratte. (Nach WOLFE 1935.) 

Basophile 

Zeitpunkt der Fixierung Eosinophile -- Chromophob 
granulicrt nicht I Sunlll1e granuliert 

Unreif (17 Tage) . 37,8 (2,2) 7,2 (1,5) 0,7 (0,4) 7,8 (1,5) 55,8 (2,3) 
Unreif (27-35 Tage) . 36,7 (4,2) 7,4 (1,7) 0,9 (0,5) 8,6 (1,5) 54,8 (4,2) 
I'teif Prooestrus 34,4 (4,7) 2,8 (1,2) 1,9 (1,3) 4,8 (1,2) 60,8 (4,1) 
Reif Oestrus. 33,7 (4,9) 0,9 (0,6) 4,4 (1,1) 5,2 (1,2) 61,2 (4,0) 
Reif Metoestrus 35,2 (3,1) 0,6 (0,5) 3,5 (1,0) 4,0 (1,3) 61,9 (3,6) 
Reif Dioestrus . 33,7 (4,0) 1,3 (0,7) 2,7 (1,1) 3,9 (1,2) 62,8 (3,6) 
Pseudoschwangerschaft 7. Tag . . 26,4 1,2 1,7 2,9 70,7 
Pseudoschwangerschaft 8.-11. Tag 35,5 4,4 4,4 60,0 

qualitative Unterschiede wie bei Schwein und Hund, insofern die Eosinophilen 
zur Zeit des Oestrus vollbeladen mit ()(-Granula sind, die sich intensiv mit 
Orange G farben. Die Zellmembran ist gut sichtbar. Wahrend des Dioestrus 
dagegen liegen die Granula haufig weniger dicht, haben also an Zahl abge
nommen; auBerdem far ben sie sich heller, die Zellmembran kann undeutlich sein. 

Ebensowenig wie die Eosinophilen zeigen die Basophilen (granulierte + nicht 
granulierte) und die Chromophoben wahrend des Brunstzyklus zahlenmaBige 
Schwankungen. Dagegen lassen sich im Granulagehalt der Basophilen Unter
schiede feststellen: So erreichen die mit Granula beladenen Basophilen wahrend 
des Prooestrus und beim Ubergang zum Oestrus den Hochststand. 1m Oestrus 
und Metoestrus aber tritt ein starker Granulaverlust ein. Wahrend des Dioestrus 
kommt es zu einer teilweisen Wiederherstellung der Basophilen. Es besteht also 
bei den Basophilen, die gewohnlich dem Typus III entsprechen, wahrend der 
einzelnen Phasen des Brunstzyklus eine morphologische Variation. 

Uber die bei Schwangerschaft eintretenden Veranderungen S. S. 210f. 
Bei jungen noch nicht geschlechtsreifen Ratten fallt die relativ hohe Zahl an 

granulierten Basophilen auf, wahrend die ungranulierten Basophilen sehr sparlich 
sind. Die Zahl der Eosinophilen hat etwa die gleiche Hohe wie bei geschlechts
reifen Tieren. 

Durch diese sehr eingehenden Untersuchungen WOLFES wird die Richtigkeit 
der alteren Angaben von REESE (1932), wonach die Eosinophilen wahrend des 
Oestrus bei der Ratte mit intensiv gefarbten Granula angefiillt sind, wahrend sie 
im Dioestrus weniger und schwacher gefarbte Granula enthalten, in Frage gestellt. 
Auch die Angaben von CHARIPPER und HATERIUS (1930) werden durch WOLFE 
nicht bestatigt. Nach ihnen sind die Eosinophilen im Oestrus sparlich und 
degranuliert, im Dioestrus zahlreich und groB; die Basophilen dagegen treten 
im Oestrus stark hervor, im Dioestrus aber sind sie klein und degranuliert.. 
Wieder anders lauten die Befunde bei PAWLOWA (1937), die die Eosinophilen 
bei der Ratte am zahlreichsten im Dioestrus, am sparlichsten im Metoestrus 
findet. 1m Dioestrus sollen sie auch am starksten mit Granula beladen sein, 
wahrend diese im Prooestrus fehlen. 1m Oestrus soll es zu einer Wieder
herstellung des Granulabestandes kommen. Besser stimmt zu den Ergebnissen 
von WOLFE und seinen Mitarbeitern, daB die Basophilen im Prooestrus und 
Oestrus fast urn das Doppelte vermehrt und im Prooestrus stark mit Granula 
angefiillt sind. 

13* 
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Abweichend davon liegen die Verhaltnisse beim Kaninchen, da bei dieser Tier
art die Ovulation bekanntlich nur nach dem Sprung erfolgt. Die Kopulation 
ist entweder von Schwangerschaft oder Pseudoschwangerschaft gefolgt. Diese 
Besonderheit macht es nach WOLFE, PHELPS und CLEVELAND (1934) unmoglich, 
die Hypophyse in einem Stadium zu untersuchen, das dem Prooestrus der anderen 

Tabelle 16. Mittlerer Prozentsatz der Zelltypen der 
Prahypophyse des weiblichen Kaninchens. 
(Nach WOLFE, PHALPS und CLEVELAND 1934.) 

Tierarten entsprieht. Sie 
untersuchten aus diesem 
Grunde nur Driisen von 
Tieren, die im Oestrus und 

Durchschnittlicher in den versehiedenen Perio-Prozentsatz der Zelltypen 
Zeitpunkt der Fixicrung den der Pseudoschwanger-

Eosino.[BasoPhl c[ Chromo· schaft getotet wurden phile Typ. III phobe 
------------t----f---t--- (s. Tabelle 16). Dabei zeig-
Oestrus .......... . 
Pseudoschwangerschaft I. Tag 

2. 
3. " 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. " 

10. " 
II. 
12. 
13. " 
14. 

57,3 
46,8 
50,9 
43,2 
42,5 
49,3 
40,5 
44,6 
49,1 
51,9 
55,2 
52,6 
52,5 
60,6 
56,1 

10,4 
5,4 
3,7 
3,7 
3,2 
3,0 
2,4 
4,6 
6,4 
8,2 
7,5 
8,1 
9,4 
9,1 
9,7 

32,3 
47,7 
45,4 
53,0 
54,3 
54,7 
57,1 
50,8 
44,5 
39,9 
37,3 
29,2 
38,1 
30,3 
34,2 

ten die Eosinophilen wah
rend des Oestrus einen 
hohen Stand. Wahrend der 
ansehlieBenden Tage der 

Pseudoschwangersehaft 
kommt es Zll einer Ab
nahme des relativen Pro
zentsatzes, bis am 5.-6. 
Tag der tiefste Stand 
erreieht ist. Dann tritt 
eine allmahliche Restitu
tion ein. Wahrend des 
Oestrus sind die Zellen 

stark gefiillt mit intensiv orange gefarbten Granula. Wahrend der ersten Tage 
der Pselldosehwangersehaft kommt es zu Granulaverlust und die zuriick
bleibenden farben sich schwacher. Derartige Zellen persistieren wahrend der 

Tabelle 17 . .M:i ttlerer Prozen tsa tz der Z ell
typen der Prahypophyse des wei blichen 

Meerschweinchens. (Nach CHADWICK 1936.) 

Zeltpllnkt 
der Fixiemng 

Prooestrus Beginn 
Prooestrus Ende . 
Oestrus ..... 
Metoestrus 
Dioestrus Anfang. 
Dioestrus Ende. . 

Eosino
phile 

52,0 
52,8 
53,2 
46,7 
46,1 
46,3 

Basophile 

1,8 
2,1 
1,4 
0,6 
0,7 
0,9 

Chromo· 
phobe 

46,2 
45,1 
45,4 
52,7 
53,2 
52,8 

14 Tage der Pseudoschwangerschaft. 
Nach dem 5.-6. Tag treten aber 
wieder einzelne kleine, sich starker 
farbende eosinophile Zellen auf. 

Die basophilenZellen (TypusIII) 
sind wahrend des Oestrus zahl
reich; dann zeigt die Mehrzahl der 
Zellen einen weehselnden Grad von 
Granulaverlust. Vom 7. Tag an 
setzt allmahliehe Wiederherstellung 
ein. Die relative Zahl der Chromo
phoben verhiilt sieh umgekehrt 

proportional den Granulierten. Sie sind am reichliehsten am 5.-6. Tag der 
Pseudoschwangerschaft, wenn die Granulierten ihren Tiefstand erreicht haben. 

Auch beim Meerschweinchen sind nach CHADWICK (1936) cyclische Schwan
kungen in der Zahl der Eosinophilen, Basophilen und Chromophoben festzu
stellen (s. Tabelle 17), die mit den Perioden des Brunstzyklus in Korrelation 
stehen. Die Eosinophilen sind am zahlreichsten zu Beginn des Oestrus nnd 
zeigen am Ende des Oestrus und im Metoestrus starke Entgranulierung. Die 
Basophilen sind am zahlreichsten im Prooestrlls und erfahren Zll Beginn des 
Oestrus starken Verlust an Granula. Beide chromophilen Zelltypen bleiben 
wahrend des Luteinstadiums auf niedrigem Stand, um yom 9. Tag an, wenn 
die Corpora lutea zu degenerieren beginnen und das Follikelwachstum einsetzt, 
in ihrer Kurve allmahlich wieder anzusteigen. 
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Nach KIRKMAN (1937) beginnt die Degranulation der Basophilen wahrend 
des Prooestrus, erreicht den Hohepunkt im Oestrus, erstreckt sich aber auch 
noch ins Metoestrus hinein. Die dunklen Basophilen sind im Oestrus an Zahl 
und GroBe vermindert. Wahrend des Prooestrus, Oestrus und Metoestrus gibt 
es mehr kleine, anscheinend geschrumpfte Eosinophile als im Dioestrus. Das 
Kolloid findet KIRKMAN wahrend der Brunst etwas vermehrt. HAGQUIST (1938) 
kam zu dem Ergebnis, daB die individuellen Schwankungen im relativen Prozent
satz der Eosinophilen und Basophilen beim Meerschweinchen wahrend des 
Geschlechtszyklus so groB sind, daB die von ihm fUr die einzelnen Perioden 
erhaltenen Durchschnittswerte statistisch nicht gesichert sind. Mit Regel
maBigkeit traf er dagegen U nterschiede im Verhalten der Sekretgranula, des 
Goigiapparates und der Mitochondrien an (s. auch S. 149). HAG QUIST kommt 
dabei zu dem Ergebnis, daB in der ersten Halite des Zyklus (Ende der Brunst 
bis zum 8. Tag nachher) in Eosinophilen wie Basophilen die Sekretgranula unter 
Beteiligung von Golgiapparat und Mitochondrien ausgearbeitet werden, 
wahrend in der zweiten Halfte (8. Tag bis Ende der Brunst) die Auflosung und 
Ausscheidung der Granula erfolgt. 

Beim Ziesel stellte NELSON (1936) vor und wahrend der Fortpflanzungs
zeit (April-Mai) bei den Basophilen eine Zunahme an GroBe, Zahl und Grad 
der Granulation fest. Weniger deutlich kommt die Erscheinung bei den Eosino
philen zum Ausdruck. Wahrend der Sommermonate bilden sich die Verande
rungen wieder volIkommen zuruck. Aueh im Herbst und zu Beginn des Winters 
konnen keine nennenswerten Veranderungen beobaehtet werden. 

Bei der Taube befinden sieh die Basophilen nach SCHOOLEY und RIDDLE 
(1936, 1938) wahrend der rasehen Waehstumsperiode der Eier im Stadium 
der Degranulation, das als Exeretionsphase zu betrachten ist. Zur Zeit der 
Ovulation, wahrend der Brutzeit und der ersten Tage der Futterungsperiode 
sind sie atrophiseh. Die Eosinophilen lassen kurz vor der Ovulation Zeiehen 
sekretorischer Tatigkeit erkennen, die wahrend der Brutzeit und ersten Zeit 
der Futterung stark gesteigert ist. Gegen Ende der Futterungsperiode £alIt 
die sekretorisehe Tatigkeit stark ab und bleibt dann bis zur nachsten Brutzeit 
nur gering. Die Hypophysen brutender Mannchen verhalten sich ahnlich. 

1m Vorderlappen des Frosches unterscheidet ZAHL (1938) vier Zellgruppen: 
Gruppe I = Eosinophile; Gruppe II = degranulierte Eosinophile; Gruppe III 
= Basophile; Gruppe IV = degranulierte Basophile. Von September bis April 
ist das Bild ziemlich bestandig. Wahrend der Brunstzeit und gleichzeitig mit 
der Laichabgabe kommt es in Gruppe I zu einer nennenswerten Abnahme, 
in Gruppe II zu einer Zunahme, wahrend Gruppe III und IV keine merkliche 
Veranderung zeigen. Innerhalb von 21 Tagen nach dem Laichen nimmt in 
Gruppe III die Zahl der Zellen zu, in Gruppe IV dagegen abo Das Bild bleibt 
dann bis Juli unverandert. Zwischen Juli und September erfolgt allmahlieh 
Ruekkehr zum Winterbild. ZAHL folgert hieraus, daB die Eosinophilen mit 
Vorgangen in Verbindung zu bringen sind, die sich bei der Eiablage abspielen, 
wahrend die Basophilen mit dem Wachstum des Ovarialgewebes und der Ent
wieklung des follikularen Zustandes der Ovarien in Verbindung stehen. 

n) Die Bildungsstatten der Vorderlappenhormone. 
Die Beantwortung der Frage, in welchen Zellen die verschiedenen Hormone 

des Vorderlappens entstehen, stoBt noeh immer auf Schwierigkeiten, selbst dann, 
wenn wir uns dabei auf die bis jetzt bestbekannten Inkrete, das Waehstums
hormon, die gonadotropen Hormone und das thyreotrope Hormon besehranken. 

Was den Ursprungsort des Waehstumshormons betrifft, so wirder von 
der Mehrzahl der Autoren in die eosinophilen Zellen verlegt. Bine Hauptstiitze 
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hierfiir bilden seit langem die Befunde bei Akromegalie. Schon BENDA (1903) 
und B. FISCHER (1910) nahmen enge Beziehungen zwischen der Vermehrung 
der Eosinophilen und der Entstehung der akromegalen Symptome an. Besonders 
eindrucksvoll sind die histologischen Untersuchungen von BAILEY und DAVIDOFF 
(1925) an 89 operativ entfernten Hypophysenadenomen. 35 dieser Geschwiilste 
stammten von Patienten mit den klinischen Symptomen der Akromegalie; sie 
enthielten durchgehends eine groBe Zahl von tX-Zellen. Bei den 54 anderen Fallen 
dagegen, bei welchen akromegale Symptome vermiBt wurden, fanden sich 
chromophobe Adenome, in welchen tX-Zellen fehlten oder nur ganz vereinzelt 
aufzufinden waren. Auch BERBLINGER (1932) schlieBt sich der Auffassung an, 
daB bei Akromegalie ausschlieBlich oder mindestens vornehmlich eine gesteigerte 
Inkretbildung von seiten der eosinophilen Zellen besteht. Da aber die charakte
ristischen Wachstumssymptome der Akromegalie nach allgemeiner Auffassung 
durch eine gesteigerte Produktion von Wachstumshormon bedingt sind und, 
wie die Versuche von PuTNAM und seiner Mitarbeiter zeigen, auch experimentell 
durch iibermaBige Verabreichung von Wachstumshormon erzeugt werden k6nnen, 
so erscheint die SchluBfolgerung, daB die eosinophilen Zellen das Wachstums
hormon liefern, ziemlich gesichert. Folgerichtig fiihrt BERBLINGER (1936) den 
hypophysaren Infantilismus wie den hypophysaren Klein- und Zwergwuchs 
auf eine Insuffizienz der eosinophilen Zellen zuriick. 

1m gleichen Sinne spricht, daB SMITH und McDoWELL (1930) im Vorderlappen von 
Zwergmausen das Vorkommen von eosinophilen Zellen vermiBten. Die Chromophoben 
waren, wenn vorhanden, stark vermindert; tiber die Basophilen vermogen die Autoren niehts 
Sicheres auszusagen. Dadurch ist der Befund fUr die vorliegende Frage nicht vollig ein
deutig. Auch KEMP und MARX (1936,1937) fanden bei Ma'Usen mit erblichem Zwenrwuchs 
eine starke Hypoplasie des Vorderlappens, wahrend Mittel- und Hinterlappen Lp:nahe 
normale Form zeigten nnd sich auch ihrer Struktur nach annahernd wie bei normalen 
Tieren verhielten. Der Vorderlappen der Zwergmause bestand in gewissen Abschnitten so 
gut wie ausschlieBlich aus Bindegewebe; an anderen Stellen zeigte er eine nicht unbetracht
liche Zahl von unregelmaBig geformten, meist ungranulierten Epithelzellen, die Haupt
zellen glichen. Eosinophile Zellen fehlten in der Regel. Bei alteren oder behandelten Tieren 
fanden sich einzelne, schwach gefarbte Eosinophile vor. Basophile Zellen waren vorhanden, 
ob in verminderter Zahl, konnte nicht festgestellt werden. ,,1m ganzen kann man sagen, 
daB der fast vollige Mangel an eosinophilen ZeIlen diejenige Zellanomalie darsteIlt, die 
im Vorderlappen der Zwergmause am meisten ausgepriigt ist 1." 

Fiir die Entstehung des Wachstumshormones in den Eosinophilen sprechen 
weiterhin die Beobachtungen von SMITH und SMITH (1922 a), wonach hypo
physektomierte Kaulquappen auf die Injektion von Vorderlappenextrakt aus 
der Randzone von Rinderhypophysen mit starkem Wachstum reagieren, wahrend 
Extrakte aus der zentralen Zone des Vorderlappens in dieser Hinsicht wirkungs
los sind. Die Randzone dieses Organes enthalt aber vorwiegend Eosinophile 
und Chromophobe, die zentrale Zone dagegen Basophile und Chromophobe. 
"Obereinstimmend damit erzielte VOITKEVICH (1937b) bei Axolotln durch 
Implantation von Randteilen der Rinderhypophyse eine starke Wachstums
beschleunigung. (Gewichtszunahme in 70 Tagen von 25,9 auf 118,5 g 
gegen 25,9 und 43,0 g bei den Kontrollen.) Bei Kaulquappen wurde durch 
den Eingriff Gewichtszunahme und Verzogerung der Metamorphose bewirkt 
(VOITKEVICH 1937a). 

1m Gegensatze dazu wird die Produktion der gonadotropen Hormone 
zumeist den basophilen Zellen des Vorderlappens zugeschrieben. Als erster 
hat wohl BERBLINGER (1920) die Meinung geauBert, daB das jetzt als gonadotrop 

1 BATES, LAANES und RIDDLE (1935) konnten das Wachstum derartiger Zwergmause 
durch Prolactin, wie auch durch Prolactin und thyreotropes Hormon gtinstig 
beeinflussen. SCHOOLEY und RIDDLE (1938) stellen daher die Existenz eines besonderen 
Wachstumshormones in Frage. Nach ihnen ist die wachstumsanregende Wirkung dem 
Prolactin (und thyreotropen Hormon) zuzuschreiben. 
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benannte Hormon in den Basophilen entsteht. Eine experimentelle Stiitze 
erhielt diese Auffassung unter anderem durch die Versuche von EVANS und 
SIMPSON (1928), in welchen, auf den schon oben erwahnten Beobachtungen von 
SMITH und SMITH fuBend, nachgewiesen wurde, daB die zentrale Zone der 
Rinderhypophyse sich im Implantationsversuch als reicher an gonadotropem 
Hormon erwies als die periphere Zone. Weiterhin fanden ENGLE (1929), EVANS 
und SIMPSON (1929), WOLFE (1931, 1932) und andere, daB die Hypophysen ka
strierter Tiere, in denen besondere Formen basophiler Zellen auftreten, eine 
starkere Wirkung auf das Ovar ausiiben, als die Hypophysen normaler Tiere. 
Imgleichen Sinne spricht die Beobachtungvon WOLFE (1931), daB die Hypophyse 
der Sau zur Zeit des ProoestruEl eine starkere gonadotrope Wirkung besitzt als 
im Oestrus; zum erstgenannten Zeitpunkt ist sie reich an dicht granulierten 
Basophilen, im Oestrus dagegen haben die Basophilen groBtenteils ihre Granula 
verloren (s. Tabelle 14, S. 194). 

Bemerkenswert sind ferner Versuche von B. ZONDEK (1933), der zunachst 
an infantilen Mausen feststellte, daB in der Neurohypophyse des Menscken 
gonadotropes Hormon vorhanden ist, wahrend es in jener des Rindes fehlt. 
In weiteren Versuchen ergab sich dann, daB auch beim Menscken nicht der ganze 
Hinterlappen hormonhaltig ist, sondern nur jener Teil, der an den Vorderlappen 
angrenzt und in den bekannterweise kleinere oder groBere Mengen von baso
philen Zellen eindringen, wahrend der Hinterlappen des Rindes nach BERBLINGER 
davon vollig frei ist. ZONDEK zieht daraus die SchluBfolgerung, "daB das im 
Hinterlappen des Menscken vorhandene Prolan von den einwandernden baso
philen Zellstrangen des Vorderlappens gebildet wird, mit anderen Worten, 
daB die basophilen Zellen die Prolanproduzenten sind". 

BERBLINGER (1931, 1932) deutet die Beobachtung, daB FaIle mit Hauptzellen-, 
bzw. Eosinophilenadenomen gleichzeitig eine Hodenatrophie mit Entartung des 
samenbildenden Epithels zeigten, in dem Sinne, daB das gonadotrope Hormon 
nicht von diesen Zellen stammen kann, sondern von Basophilen geliefert wird. 
Das gleiche folgert FELS (1933) per exclusionem aus 5 Fallen, in welchen bei 
bestehenden Hypophysengeschwiilsten keine vermehrte Prolanausscheidung 
nachzuweisen war. Die histologische Untersuchung der operativ entfernten 
Tumoren ergab in einem Fall ein eosinophiles Adenom (verbunden mit Akrome
galie) , bei den 4 iibrigen chromophobe Adenome. 

BERGSTRAND (1934) findet bei einem den CUsHINGschen Symptomenkomplex 
zeigenden Fall ein basophiles Hypophysenadenom und in beiden Ovarien Ver
anderungen, die einer Hypophysenvorderlappen-Reaktion I, II und III ent
sprechen (Follikelreifung, Blutpunkte und Follikelluteinisierung). Er fiihrt die 
Eierstockbefunde auf erhohte Sekretion von gonadotropem Hormon durch die 
basophilen Zellen des Adenoms zuriick und betrachtet den Fall als Stiitze fiir 
die Theorie, daB das gonadotrope Hypophysenhormon in den basophilen Zellen 
gebildet wird. Auch TEEL und CUSHING (1930), THOMPSON und CUSHING ver
treten diese Auffassung. 

Auf einem andern Wege versucht S. FRANCK die Frage nach dem Ursprungs
ort der Vorderlappenhormone zu losen. Er geht dabei von der Voraussetzung 
aus, daB die iibermaBige Zufuhr eines Hormons in erster Linie jene Zellart 
schadigt, die normalerweise das Hormon sezerniert. In seinen Versuchen fiihrte 
die Injektion eines alkalis chen Gesamtextraktes des Vorderlappens bei Meer
schweinchen zu charakteristischen Veranderungen andenZellen des Vorderla ppens, 
die sich in einem Wechsel im Zahlenverhaltnis der Zelltypen auspragten: die 
Zahl der Chromophoben sowie der hypoacidophilen, kleinen, degranulierten 
und pyknotischen acidophilen Zellen nahm zu, die Zahl der typischen Acido
philen dagegen abo Auch die typischen basophilen Zellen wurden zahlenmaBig 
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vermindert, weniger stark bei kurz dauernden, ausgesprochen bei Hinger dauern
den Versuchen. In Verbindung damit traten zahlreiche Kolloidfollikel auf, die 
normalerweise im Vorderlappen des Meerschweinchens des verwendeten Alters 
nicht vorhanden sind. Die Injektion von Extrakten, die das Wachstums
hormon, das thyreotrope oder das adrenotrope Hormon isoliert enthalten, 
fiihrte zu ubereinstimmenden Ergebnissen. 

Die Injektion von isoliertem gonadotropem und pankreatotropem Hormon 
wirkte dagegen in distinkter Weise auf die basophilen Zellen des Vorderlappens. 
Es kam zu ausgesprochener Degranulierung basophiler Zellen mit Kernver
anderungen; zum Teil traten pyknotische, zum Teil aufgeblahte, blaschenfarmige 
Kerne auf. Die gleichen Veranderungen wurden durch gonadotropes Hormon 
auch im Vorderlappen kastrierter Tiere hervorgerufen. In Verbindung mit 
entsprechenden Kontrollversuchen folgert FRANCK daraus, daB die Veranderungen 
der Zellen des Vorderlappens durch spezifische Hormonwirkung bedingt sind. 
FRANCK erklart die Wirkung des Gesamtextraktes des Vorderlappens damit, 
daB dieser aktive Stoffe enthalt, die sowohl von den eosinophilen wie basophilen 
Zellen geliefert werden. Die Beobachtung, daB das Wachstumshormon, das 
thyreotrope und das adrenotrope Hormon isoliert eine ahnliche Wirkung ent
falten, spricht nach FRANCK dafur, daB diese Hormone wahrend der eosinophilen 
Phase der Vorderlappenzellen entstehen. Wenn dabei neben den Veranderungen 
an den Eosinophilen auch schwachere oder starkere Veranderungen an den 
Basophilen auftreten, so ist dies nach FRANCK im Sinne der unitaristischen 
Auffassung damit zu erklaren, daB die Basophilen, da sie durch Umbildung 
aus den Eosinophilen entstehen, bei Schadigung der letzteren fruher oder spater 
ebenfalls eine Beeinflussung zeigen mussen. Die isolierte Wirkung des gonado
tropen und pankreatotropen Hormons auf die Basophilen dagegen deutet FRANCK 
dahin, daB diese Stoffe in der basophilen Phase der Vorderlappenzelle gebildet 
werden. 1m ubrigen nimmt FRANCK an, daB das Follikelwachstumshormon 
in der eosinophilen, das Luteinisierungshormon in der basophilen Phase der 
Hypophysiszelle abgegeben wird. 

Nach SCHOOLEY und RIDDLE (1938) entsteht der gonadotrope Hormon in 
den basophilen Zellen. 

So wahrscheinlich es nach all dem Huch ist, daB die eosinophilen 
Zellen das Wachstumshormon, die basophilen dagegen die gonado
tropen Hormone liefern, so muB doch erwahnt werden, daB bis in 
die letzte Zeit auch gegenteilige Auffassungen vertreten werden. 
So nimmt MOROZUMI (1933) an, daB das eine der gona.dotropen Hormone, das 
Luteinisierungshormon, in den Hauptzellen entsteht, wahrend YASUMOTO (1933) 
seinen Ursprung in den Basophilen sucht. Das Follikelreifungshormon soll 
nach diesem Autor dagegen in den Eosinophilen, das Wachstumshormon in 
den Hauptzellen gebildet werden. BANIECKI (1932) nimmt als Entstehungsort 
des Wachstumshormons die Hauptzellen an. COLLIN (1934) glaubt, daB zur 
Zeit nicht entschieden werden kann, ob das Prolan in der eosinophilen oder 
basophilen Phase des Sekretionszyklus entsteht. PHILIPP (1930) schreibt die 
Prolan A-Wirkung auf die Ovarien der infantilen Maus im wesentlichen den 
Eosinophilen zu. E. J. KRAUS (1932) erzielte mit Implantation von Vorder
lappenadenomen, die aus reifen eosinophilen Zellen bestanden, bei der in
fantilen Maus positive Wirkung. Er glaubt, "daB auBerhalb der Schwanger
schaft die eosinophilen Zellen als Produzenten des gonadotropen Hormons 
anzusprechen sind, daB dies aber auch von den basophilen Zellen zu gelten 
scheint". Weiterhin hebt KRAUS hervor, daB bei der Annahme einer Ent
stehung des gonadotropen Hormons in den Eosinophilen ohne weiteres eine Reihe 
verschiedener Beobachtungen verstandlich sind. "So erklart sich die hahere 
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Wirksamkeit der bekanntlich an eosinophilen Zellen sehr reichen Kastraten
hypophyse im Implantationsversuch, ferner die vermehrte Prolanausscheidung 
bei kastrierten Frauen und bei Akromegalen." Merkwiirdig ist auch der Verlust 
an oc-Granula, den WOLFE und seine Mitarbeiter bei mehreren Tierarten zur 
Zeit des Oestrus eintreten sahen (vgl. S. 193f.), was als Zeichen einer Beziehung 
zum Geschlechtszyklus gedeutet werden kann. SEVERINGHAUS (1937) kommt 
zu der Annahme, daB das auf Eifollikel bzw. Samenzellen wirkende Hormon 
in den Basophilen, das luteinisierende und auf Hodenzwischenzellen wirkende 
dagegen in den Eosinophilen entsteht; das ist also das Gegenteil der von 
S. FRANCK vertretenen Auffassung. 

-aber eine sehr auffallende Beobachtung berichtet GAILLARD (1937), der 
Mischkulturen von Vorderlappenzellen und osteogenetischen Zellen anlegte. 
Dabei zeigte sich, daB das Vorderlappengewebe in Medien alterer Embryonen 
eine deutliche wachstumsanregende Wirkung auf die Osteoblasten ausubte, 
die auch erhalten blieb, wenn die Kulturen nach 20-23 Tagen nur noch chromo
phobe Zellen zeigten. GAILLARD folgert daraus, daB die chromophoben Zellen 
wenigstens im Fall dieser in vitro-Versuche "wachstumsfordernde Stoffe" zu 
bilden vermochten. Freilich ist damit noch nicht gesagt, daB die chromophoben 
Zellen der Kultur typischen y-Zellen des Organes entsprechen. 

SchlieBlich wurde auch versucht, das zeitlich verschiedene Auftreten der 
einzelnen Zellarten in der embryonalen Druse zur Entscheidung der Hormon
lokalisation auszuwerten. Auch hier glaubt PHILIPP (1930) die eosinophilen Zellen 
als Ursprungsort der gonadotropen Hormone erweisen zu konnen, da er bei 
Implantation der Hypophysen menschlicher Feten (genaue Altersangaben 
fehlen) zuweilen geringe Hypophysen-Vorderlappenreaktion I erzielte. Bei 
der Deutung dieses Versuchsergebnisses geht PHILIPP jedoch von der Annahme 
aus, daB die Hypophysen menschlicher Feten neben undi£ferenzierten Zellen 
nur sparliche Eosinophile enthielten. Ich brauche nur auf die Ausfuhrungen 
auf S. 138f£. hinzuweisen, um die Unrichtigkeit dieser Voraussetzung zu zeigen. 
Damit fallt aber auch PHILIPPS SchluB£olgerung bezuglich des Ursprungsortes 
der Hormone. 

Besser fundiert sind die Uberlegungen NELSONS (1933); er konnte zeigen, 
daB das Entwicklungsstadium, auf welchem SMITH und DORTZBACH (1929) in 
der Hypophyse von Schweineembryonen durch den biologischen Versuch das 
Auftreten von Wachstumshormon nachweisen, mit jenem zusammenfallt, auf 
welchem die Basophilen erstmals in groBerer Zahl erscheinen (70-100 mm 
Rumpflange). NELSON folgert daraus, daB zwischen Wachstumshormon und 
Basophilen Beziehungen bestehen. Weiterhin fand NELSON, daB die Eosinophilen, 
die beim Schweineembryo spater auftreten als die Basophilen (s. S. 138), zwischen 
160-170 mm Korperlange an Zahl stark zunehmen; SMITH und DORTZBACH 
aber konnten gonadotropes Hormon im biologischen Versuch zum erstenmal 
in kleinen Mengen in der Hypophyse von Schweineembryonen von 170-200 mm 
Korperlange nachweisen. NELSON bringt auf Grund dessen das gonadotrope 
Hormon in Beziehung zu den Eosinophilen. 

All diese Untersuchungen gehen von der Annahme aus, daB die eosinophilen 
und basophilen Granulationen Indikatoren fur die in Rede stehenden Hormone 
sind, was vermutlich ja auch der Fall ist. Immerhin, unwiderleglich bewiesen 
ist diese Annahme noch nicht (s. auch S. 200). Ferner werden dabei auch die 
schon sehr fruhzeitig auftretenden y-Zellen vollig vernachlassigt. Auch die Be
deutung des schon auf fruhem Entwicklungsstadium nachweisbaren Kolloids 
ist noch ungeklart. PHILIPP (1930) glaubt zwar auf Grund seiner Implantations
versuche, daB das Kolloid der menschlichen Hypophyse keine gonadotrope 
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Wirkung besitzt; andererseits konnte aber KRAUS (1932) durch isoliertes 
Kolloid der Rinderhypophyse eine positive Wirkung (allerdings nur HVR I) 
hervorrufen. 

Sehr widersprechend sind die Angaben iiber den Ursprungsort des 
thyreotropen Hormons. Vielleicht konnte man die schon langere Zeit 
zuriickliegende Beobachtung von SMITH und SMITH (1923 b), wonach die 
intraperitoneale Injektion von Kolloid aus der Rinderhypophyse bei hypo
physektomierten Froschlarven die Schilddriise zu normaler Entwicklung bringt, 
in dem Sinne deuten, daB im Kolloid thyreotropes Hormon enthalten ist. Ich 
weise dabei darauf hin, daB das intraalveolare Kolloid, wie S. 160ff. gezeigt 
wurde, vorwiegend durch eine besondere sekretorische Tatigkeit der ver
schiedenen Zelltypen, namentlich aber der y-Zellen gebildet wird. BERB
LINGER (1936) au Bert die Vermutung, daB das thyreotrope Hormon vielleicht 
in den Eosinophilen entsteht, da man bei Akromegalie nicht selten auch eine 
hyperfunktionelle Struma findet, wahrend TANABE und HOSKIJIMA (1933) den 
Entstehungsort in den Hauptzellen suchen. S. FRANCK (1936-1937) nimmt 
an, daB die Eosinophilen ein Prinzip produzieren, das die Hypertrophie der 
Schilddriisenzellen hervorruft und bewirkt, daB diese ihr Sekret direkt in 
die Blutcapillaren der Wandung abgeben. Die Basophilen dagegen sollen 
einen Stoff sezernieren, der die andere Funktionsphase der Schilddriisenzellen 
stimuliert: Die Sekretion in die FollikelhOhle und die Kolloidspeicherung. 
Nach LEBEDEWA (1936) ist das thyreotrope Hormon nicht in den eosinophilen, 
sondern hochstwahrscheinlich in den basophilen Zellen lokalisiert. Auch 
VOITKEWITSCH (1937a) vermutet das thyreotrope Hormon in den basophilen 
Zellen, da die Implantation von basophilem Gewebe der Rinderhypophyse bei 
Kaulquappen eine starke Beschleunigung der Metamorphose zur Folge hatte. 
Auf die gleiche Weise konnte VOITKEWITSCH (1937b) bei Axolotln Anzeichen 
der Metamorphose, Hautung und Gewichtsabnahme erzielen. Auch GAUCHEZ
CALVO (1937b) halt es fUr moglich, daB das thyreotrope Hormon in den 
Basophilen entsteht. JORES (1938) sucht den Ursprungsort des thyreotropen 
Hormons dagegen in den eosinophilen Zellen. 

Das Prolactin (laktogene Hormon) wird nach SCHOOLEY und RIDDLE 
(1938) von den eosinophilen Zellen geliefert. 

Das corticotrope Hormon ist nach den Beobachtungen von CUSHING, 
der Krankheitsbilder mit allen Symptomen einer Uberfunktion der Nebennieren 
mit basophilen Adenomen der Hypophyse verbunden sah, vielleicht in den Baso
philen des Vorderlappens zu lokalisieren. 

Das Melanophorenhormon soll nach ROTH (1932) wie JORES und 
GLOGENER (1933) in der menschlichen Hypophyse in den Basophilen ent
stehen. LEWIS, LEE und ASTWOOD weisen darauf hin, daB die gelbliche, 
eiterahnliche Substanz in der Hypophysenhohle des Rindes, die durch Des
quamation von Zellen der Pars intermedia entsteht, den starksten Inter
medingehalt besitzt. Da typische Basophile in der Pars intermedia fehlen, 
konnen sie hier nicht der Ursprungsort des Pigmenthormones sein. Nach 
STUTINSKY (1935) ist der Bildungsort des Erythrophorenhormons nicht 
allein der Zwischenlappen, sondern die Gesamthypophyse. 

Erwahnt sei noeh, daB die Basophilen nach BERBLINGER moglicherweise 
auch das Vas opressin (Tonephin) bilden. 

Uber den Entstehungsort anderer, dem Vorderlappen zugeschriebenen 
Hormone, wie z. B. der auf den Fettstoffwechsel und Zuckerstoffwechsel wirkenden 
Hormone, des parathyreotropen Hormons usw. ist zur Zeit nichts bekannt. 
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0) Die Schwangerschaftsveranderungen des Vorderlappens. 

a) Die Veriinderungen im Vorderlappen der menschlichen 
Hypophyse. 
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1m Laufe der Schwangerschaft kommt es beim Menschen in der Regel zu 
einer betrachtlichen VergroBerung des Vorderlappens der Hypophyse (s. S. 46). 
Die dieser GroBenzunahme zugrunde liegenden histologischen Veranderungen 
wurden an kleinem, unzureichendem Material und mit widersprechendem Er
gebnis erstmals von COMTE (1898), dann von LAUNOIS, LAUNOIS und MUT,ON 
(1903, 1904), MORANDI (1904), GUERINI (1904, 1905), CAGNETTO (1907) unter
sucht. Eine eingehende Darstellung fanden sie aber erst in der grundlegenden 
Arbeit von ERDHEIM und STUMME (1909), in der auch zum erstenmal der Typus 
der "Schwangerschaftszelle" aufgestellt wurde. 

Nach den genannten Autoren bestehen die Schwangerschaftsveranderungen 
im wesentlichen darin, daB sich die vorher wenig hervortretenden Hauptzellen 
enorm vermehren (Hyperplasie) und betriichtlich vergroBern (Hypertrophie). 
Diese veriinderten Hauptzellen werden von ERDHEIM und STUMME, da sie sich 
in dieser Gestalt nur wahrend der Schwangerschaft finden, bei Graviden niemals 
fehlen und fUr die Schwangerschaftsveranderung charakteristisch sind, als 
"Schwangerschaftszellen" bezeichnet. - "Es handelt sich eigentlich urn 
in vollster Funktion begriffene Abkommlinge der Hauptzellen." Die Hyper
plasie und Hypertrophie der Hauptzellen kommt auch darin zum Ausdruck, 
daB haufig nur oder fast nur aus Hauptzellen (Schwangerschaftszellen) gebildete 
Zellstrange anzutreffen sind, deren Breite etwa 250 fl erreichen kann. Sie finden 
sich namentlich in den lateralen Teilen des Vorderlappens. 

Ais charakteristisches und wichtigstes Merkmal der Schwangerschaftszelle 
bezeichnen ERDHEIM und STUMME die Veranderung ihres Cytoplasmas. "Wir 
haben gesehen, daB das Protoplasma bei der Nullipara (wie auch beim Manne) 
entweder durchweg oder zum weitaus groBten Teile den Hauptzellen ganz zu 
fehlen scheint und nur in einem geringen Teile der Hauptzellen ist dasselbe vor
handen, aber sehr kummerlich, blaB gefiirbt, fiidig oder krumelig und ohne scharfe 
Grenze" (S. 66). Bei der Primipara ist "schon im 4.-5. Monat die Verande
rung unverkennbar; das Protoplasma ist schon sehr gut darstellbar, aber nicht 
reichlich". ,,1m 6. Monat ist das Protoplasma bereits reichlich vorhanden, gut 
mit Eosin gefarbt und hat keine scharfen Grenzen." "Vom 7. Monat an bis 
zum Partus finden wir das Protoplasma auf der Hohe der Entwicklung, sehr 
reichlich, sattrot gefiirbt, schon bei der Eosinfarbung und Betrachtung mit 
Immersion deutlich granuliert, trotzdem aber, iihnlich wie in den HauptzelJen, 
nur in weit geringerem MaBe, zur Schrumpfung neigend, die sich im Auftreten 
von kunstlich entstandenen VakuoJen dokumentiert. In dieser Neigung liegt 
ein auffallender Unterschied gegenuber den Chromophilen, die absolut keine 
Neigung zu Schrumpfung verraten." "Die Hypertrophie des Protoplasmas ist 
in den Zellen desselben Schnittes sehr oft eine verschiedengradige" nicht nur 
im Anfang, sondern auch auf der Hohe der Schwangerschaft. "Es handelt sich 
aber dabei nicht nur urn Zellen, die auf dem Wege sind, ein reichliches Proto
plasma zu akquirieren, sondern zweifellos auch urn Zellen, die uberhaupt nicht 
die volle Reife erlangen." 

Das Cytoplasma der Schwangerschaftszellen zeigt nach ERDHEIM und STUMME 
auf der Hohe der Entwicklung bei der Fiirbung folgende charakteristische 
Eigenschaften: "Mit HEIDENHAINS Eisenhamatoxylin kann man, wenn man 
nicht zu stark differenziert, eine Schwarzfarbung der Protoplasmagranula er
zielen, wodurch das Protoplasma der Schwangerschaftszellen einen grauen Farb
ton annimmt, wiihrend die Eosinophilen intensiv schwarz gefiirbt erscheinen. 
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Treibt man die Differenzierung weiter, so erhalt man an den Schwangerschafts
zellen bloB eine staubfOrmige Kornelung, die bei noch weiterer Differenzierung 
ganz schwindet, wahrend die Eosinophilen noch immer ganz schwarz erscheinen. 
In Malloryschnitten hat das Protoplasma der Schwangerschaftszellen einen 
graublauen Farbton, und auf diesem Untergrund erscheint in vielen Zellen eine 
feine rote Granulierung. In GRAM-WEIGERT erscheint das Protoplasma der 
Schwangerschaftszellen leicht blau bestaubt oder ganz entfarbt. Kresofuchsin 
nehmen die Schwangerschaftszellen in keiner Weise an" (S. 67). "Die Schwanger
schaftszellen sind stets und im Gegensatz zum iibrigen Hypophysengewebe 
zum groBten Teil fettfrei, zum Teil enthalten sie auffallend sparliche und kleine 
Fettkornchen" (S. 68). 

Nach der Geburt setzen bei den Erstgebarenden sehr bald Involutionser
scheinungen ein. "Schon 7 Tage post partum ist das Protoplasma der Schwanger
schaftszellen unverkennbar sparlicher " , und zeigt "eine erhohte Neigung zur 
Bildung von Schrumpfungsvakuolen". "Das reduzierte Protoplasma nimmt 
schon in der 10. Woche post partum an bei intensiver Hamalaunfarbung sehr 
gerne einen blaBblauen, graublauen oder violetten Farbton an, manchmal auch 
einen blaBeosinroten, ist unscharf begrenzt, oft wabig geschrumpft und, in ab
nehmender Intensitat und Haufigkeit natiirlich, bis 91/ 2 Wochen post partum 
mit rundlichen, langlichen oder eckigen, verwaschen blauen Granulis besetzt." 
"Am Ende der Involution angelangt, nimmt dann die Schwangerschaftszelle 
durch den vollstandigen Mangel des Protoplasmas und die Verkleinerung des 
Kernes wieder das Aussehen der Hauptzelle an." 1m iibrigen schreitet die In
volution individuell verschieden rasch fort. Sie spielt sich auch nicht in allen 
Schwangerschaftszellen synchron ab; an einzeln gelegenen Zellen verlauft sie 
rascher als bei kompakten Massen. Aber auch nach volliger Riickbildung der 
Schwangerschaftszellen glauben ERDHEIM und STUMME an der vermehrten Zahl 
der Hauptzellen noch jahrelang den EinfluB der Schwangerschaft auf das mikro
skopische Bild des Vorderlappens ablesen zu konnen. Die Atrophie des Proto
plasmas erfolgt in der Involutionsperiode nicht unter dem Bilde der fettigen 
Degeneration. 

Zwischen Erst- und Mehrge barenden besteht im Verhalten der 
Schwangerschaftszellen nach ERDHEIM und STUMME insofern ein Unterschied, 
als "bei der Zweitgeschwangerten das Ausgangsmaterial fUr die Schwanger
schaftszellen, namlich die seinerzeit wieder zu Hauptzellengewordenen Schwanger
schaftszellen aus der ersten Schwangerschaft, in weit groBerer Zahl vorliegt". 
Die Schwangerschaftszellen treten bei der Pluriparen daher friiher und reichlicher 
auf als bei der Primiparen. "Je haufiger Schwangerschaften wiederkehren, 
desto mehr gesteigert sind die fUr die Schwangerschaft typischen Vorgange in 
der Hypophyse." So wie bei Pluriparen das Auftreten der Schwangerschafts
zellen beschleunigt ist - sie konnen bei ihr schon im 2. Monat erkennbar werden-, 
so vollzieht sich hier auch ihre Riickbildung nach der Geburt langsamer als bei 
der Primiparen. 

Die starke Vermehrung der Schwangerschaftszellen bedingt nach ERDHEIM 
und STUMME auch eine Veranderung der Mengenverhaltnisse der ein
zelnen Zellarten, wobei sich auch in dieser Hinsicht zwischen Erst- und Mehr
gebarenden gewisse Unterschiede zeigen. ERDHEIM und STUMME gingen dabei 
auf Grund ihrer Untersuchungen von der sich spater als irrig erweisenden Voraus
setzung aus, daB in der Hypophyse der Nullipara (wie auch in der des Mannes) 
die chromophoben Zellen (Hauptzellen) der Menge nach an dritter Stelle stehen, 
wahrend die Basophilen zwar sparlicher als die Eosinophilen, aber zahlreicher 
als die Chromophoben sind. In Wirklichkeit sind, wie die Zahlungen RASMUSSENS 
ergaben, die Basophilen in der normalen Hypophyse bei beiden Geschlechtern 
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weitaus in der Minderzahl, die Chromophoben dagegen am haufigsten (s. 
Tabelle 10 und 12, S. 19Off). 

Bei der Primipara sollen nun nach ERDHEIM und STUMME die Eosinophilen, 
ohne selbst an Zahl abzunehmen, durch das Auftreten der Schwangerschafts
zellen allmahlich in den Hintergrund gedrangt werden, bis sie gegen Ende der 
Schwangerschaft nur noch die zweite Stelle einnehmen, wahrend die Schwanger
schaftszellen weitaus uberwiegen. Einige Wochen nach der Geburt beginnen die 
Eosinophilen infolge der Abnahme der Schwangerschaftszellen wieder mehr 
hervorzutreten, aber erst nach Ablauf des zweiten Jahres findet man sie konstant 
wieder an erster Stelle. Die absolute Zahl der Basophilen erfahrt nach ERD
HElM und STUMME wahrend der Schwangerschaft keine Anderung. Relativ er
scheinen sie aber durch die Schwangerschaftszellen vom 4.-5. Monat an fUr die 
ganze Zeit der Schwangerschaft an die dritte Stelle gedrangt. Erst 7 Jahre 
nach der Geburt sollen die Basophilen nach den genannten Autoren wieder den 
zweiten Platz einnehmen. Bei der Mehrgebarenden werden die Eosinophilen 
so ziemlich schon vom Beginne der Graviditat an durch die Schwangerschafts
zellen an Zahl uberragt, und auch nach der Geburt bleibt die Zahlenverschiebung 
hier viellanger bestehen als bei der Erstgebarenden. 

GroBe, Cytoplasma und Kern der Basophilen erfahren durch die Schwanger
schaft keine Beeinflussung. Bei den Eosinophilen ist dagegen nach ERDHEIM 
und STUMME eine GroBenabnahme unverkennbar, namentlich bei der Pluri
paren. Am Cytoplasma finden sie keine Veranderungen; eine vermehrte Haufig
keit der kleinen dunklen Kerne deuten die Verfasser zusammen mit der Klein
heit der Zellen als Ausdruck etwas erschwerter Existenzbedingung. 

Soweit in Kurze zusammengefaBt die Beobachtungen von ERDHEIM und 
STUMME; sie wirkten in ihrer Gesamtheit so uberzeugend, daB fUr Jahre hinaus 
feststand, daB es in der Hypophyse von Mensch wie Saugetier wahrend der 
Schwangerschaft zu charakteristischen Veranderungen, namentlich auch zum 
Auftreten eines spezifischen Zelltypus kommt. Fur die menschliche Hypophyse 
liegen bestatigende, wenn auch in einzelnen Punkten von ERDHEIM abweichende 
Angaben von KOLDE (1912), KRAUS (1914), BERBLINGER (1932), BENDA (1932) 
vor, wahrend die Untersuchung tierischer Hypophysen, wie im folgenden Ab
schnitt gezeigt wird, zu abweichenden Ergebnissen fUhrte. In den letzten 
Jahren wurde jedoch auch fUr die menschliche Hypophyse das Auftreten einer 
besonderen "Schwangerschaftszelle" stark bezweifelt. 

Ganz besonders uberraschend ist in diesem Zusammenhang das Ergebnis, 
zu dem RASMUSSEN (1933) bei der numerischen Analyse von 25 Schwangeren
hypophysen kommt (s. Tabelle 18). Danach sind die Chromophoben in der 

Tabelle 18. Mittlerer Prozentsatz der Zelltypen der Prahypophyse von 
schwangeren und nichtschwangeren Frauen. (Nach RASMUSSEN 1934.) 

Schwangere I Nichtschwangere I D 
Zelltyp 15-39 Jahre I' 16-49 Jahre D ffiD I 

(N= 25) (N= 61) li" 

Chromophob 
Eosinophil . 
Basophil .. 

50,1 ± 1,26 
43,4 ± 1,34 

6,3 ± 0,51 

48,2 ± 0,54 
45,5 ± 0,64 

6,4 ± 0,22 

+ 1,9 
-2,1 
-0,1 

1,37 
1,48 
0,56 

1,4 
1,4 
0,2 

Schwangerschaft wohl etwas vermehrt und die Eosinophilen etwas vermindert, 
die Unterschiede gegenuber den Durchschnittszahlen von Nichtschwangeren 
sind aber so gering, daB sie statistisch nicht gesichert sind. RASMUSSEN steIIt 
daher in Abrede, daB die auch von ihm beobachtete VergroBerung des Vorder
lappens der Schwangeren durch eine einseitige Hyperplasie einer der drei 
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Zellarten bedingt ist. Ebensowenig war es ihm moglich, einen fur die Schwanger
schaft charakteristischen Zelltyp aufzufinden. 

Es erhebt sich nun die Frage, wie diese Gegensatzlichkeit in den Ergebnissen 
von ERDHEIM und RASMUSSEN zu erklaren ist. Ihre Losung ergibt sich vermutlich 
daraus, daB das Material RASMUSSENS uberwiegend Drusen aus der ersten Halfte 
der Graviditat umfaBt, also aus einer Zeitperiode, in der, wie schon ERDHEIM 
und STUMME hervorheben, die Schwangerschaftsveranderungen noch nicht in 
voller Starke hervortreten. Ferner zahlt RASMUSSEN aIle Zellen, deren Zelleib 
deutlich acidophil gefarbt ist, den Eosinophilen zu, wahrend ERDHEIM und 
STUMME in der Schwangerschaftshypophyse zwischen den eigentlichen eosino
philen Zellen und den eosinophile Granula zeigenden Schwangerschaftszellen 
scharf unterscheiden. Sie betonen sogar, daB die Schwangerschaftszellen nicht 
in eine Gruppe mit den Eosinophilen zusammengeworfen werden konnen, da 
das Protoplasma der Schwangerschaftszellen sehr bald nach der Geburt seine 
Granula verliert und hochgradig atrophiert, wahrend das der Eosinophilen 
bestehen bleibt. "Die Eosinophilen sind in der Schwangerschaft deutlich atro
phisch, die Schwangerschaftszellen enorm hypertrophisch." (S. III ihrer Arbeit.) 

RASMUSSEN steht indessen mit der Zuteilung der acidophil gekornten 
Schwangerschaftszellen zur Gruppe der Eosinophilen nicht allein. Auch KRAUS 
(1914, 1926) ist der Auffassung, daB die Schwangerschaftszellen als fein eosino
phil gekornte Elemente eine zweite Art von Eosinophilen darstellen, die in der 
Graviditat zwar aus den Hauptzellen entsteht, funktionell aber den Eosinophilen 
nahesteht. Ebenso betrachtet BENDA (1932) die Kornungen als echt eosinophil. 
Nach ihm sind die Unterschiede der Granulierungen "nur durch ihre groBere 
Zartheit bedingt, die wahrscheinlich mit ihrer passagaren Natur zusammen
hangt". WOLFE, CLEVELAND und CAMPBELL (1933) fanden bei zwei menschlichen 
Schwangerschaftshypophysen, daB Eosinophile, die ihre Granula zum groBten 
Teil verloren hatten, die Neigung zu haben, sehr groB zu werden und aneinander 
zu kleben. Die feinen zuruckbleibenden Granula nehmen einen blaBgelben 
Farbton an. Die Autoren halten es fur moglich, daB dies sogenannte Schwanger
schaftszellen sind. Auch BAILEY (1932) setzt die Schwangerschaftszellen den 
IX-Zellen gleich. Dem widerspricht BERBLINGER (1932), der es fUr das beste halt, 
sie als hypertrophische Hauptzellen zu betrachten; ihre Granulationen bezeichnet 
er als schwach acidophil. Bei Anwendung der von BERBLINGER und BURGDORF 
(1935) angegebenen Farbemethode £arbt sich das Protoplasma der Schwanger
schaftszellen nach den Angaben der Autoren blaulich, laBt aber bisweilen mit 
Orange G gefiirbte, also acidophile Kornchen erkennen. ,,1m ganzen genommen 
verhalt sich die Mehrzahl der Schwangerschaftszellen ablehnend gegen Gold
Orange." BIEDERMANN (1927) dagegen kam zu dem Ergebnis, daB sich die 
Schwangerschaftszellen schwach aber deutlich mit Hamalaun farben. Er £uhrt 
eine Eosin£arbung auf eine Uberdeckung der Hamalaunfarbung durch zu starke 
Farbung mit Eosin zuruck. Auch bei anderen Farbemethoden rand er, daB die 
Schwangerschaftszellen sich mit dem basischen Farbstoff bzw. mit dem, der 
die basophilen Zellen farbte, tingierten. Eine von ihm angegebene Methode solI 
die eosinophilen Zellen rosa, die basophilen blau, die Schwangerscha£ts- bzw. 
Hauptzellen violett £arben, doch wird die Spezifitat der Methodik von BURG
DORF mit Recht stark angezwei£elt. 

SEVERINGHAUS (1937) findet in menschlichem Material vom Hohepunkt 
der Schwangerschaft ahnliehe Zellen, wie sie ERDHEIM und STUMME auf Tafel 1, 
Abb.4, wiedergeben, halt es aber trotzdem fUr unberechtigt, sie durch die Be
zeichnung "Schwangerschaftszelle" als besonderen Zelltyp zu charakteri
sieren. Nach ihm sind es chromophobe Zellen, die sich zu Eosinophilen differen
zieren; die einen beladen sich dabei voll mit eosinophilen Granula und treten 
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dann wie im normalen Zyklus ins Stadium der Degranulation, die anderen sind 
stark aktive Zellen, die die auftretenden Granula nicht lange speichern, sondern 
bald wieder abgeben. 

Bei meinen eigenen Untersuchungen an 38 Hypophysen von Schwangeren 
und Wochnerinnen finde ich die Beobachtungen, die ERDHEIM und STUMME 
uber die Schwangerschaftszellen mitteilen, in ihren wesentlichen Punkten be
statigt. So ist es Tatsache, daB zur Zeit der fortgeschrittenen Schwangerschaft 
namentlich in den Seitenteilen des Hypophysenvorderlappens stets sehr zahl
reiche, umfangreiche Zellen mit groBen Kernen auftreten, wie sie in dieser 
Menge au6erhalbder Schwangerschaft physiologischerweise nicht vorhanden sind. 
Ihrem Aussehen und ihrer Lokalisation nach betrachte ich sie fur spezifisch 
veranderte y-Zellen. Sie unterscheiden sich von den y-Zellen der nicht schwange
ren Druse durch ein dichteres, im Azanpraparat hellgrau-violett gefarbtes Cyto
plasma. Ein weiterer Unterschied gegenuber typischeny-Zellen besteht in der 
oft verschwommenen, unscharfen Begrenzung der Schwangerschaftszellen. Wie
weit dieser letztgenannte Unterschied jedoch tatsachlich vorhanden ist oder 
nur durch postmortale Veranderungen vorgetauscht wird, vermag ich nicht 
zu entscheiden, da es mir bis jetzt nicht moglich war, eine Schwangerenhypophyse 
zu bekommen, die den Erhaltungszustand einer unmittelbar nach dem Tode 
fixierten Druse eines Hingerichteten gezeigt batte. Wenn ich aber die y-Zellen, 
wie sie in Drusen letztgenannter Art zu sehen sind, mit jenen vergleiche, die man 
in mannlichem Sektionsmaterial zumeist antrifft, dann finde ich die in frisch 
fixierten Drusen so deutlich sichtbaren Zellgrenzen meist nur schlecht erhalten 
vor. lch mochte daraus fur die Schwangerschaftshypophyse folgern, daB auch die 
vielfach verschwommene Begrenzung der Schwangerschaftszellen eine Folge 
postmortaler Veranderung ist; das dichtere Aussehen des Cytoplasmas der 
Schwangerschaftszellen dagegen scheint mir nach allem einem zor Zeit der 
Graviditat tatsachlich vorhandenen Unterschied in seiner Beschaffenheit zu 
entsprechen. Der Angabe von ERDHEIM und STUMME, daB den Hauptzellen 
auBerhalb der Schwangerschaft das Cytoplasma ganz oder teilweise zu fehien 
scheint, muB ich allerdings widersprechen. Wie ich S. 112 f. zeigte, sind die 
y-Zellen (Hauptzellen) gewohnlich auch in der Druse Nichtschwangerer mit 
einem wohibegrenzten, oft recht umfangreichen Zelleib versehen. Das Cyto
plasma dieser Zellen ist aber wasserreicher und labiler, weshalb es in Sektions
material zumeist noch schlechter erhalten ist als das dichter gebaute Cyto
plasma der Schwangerschaftszellen. 

Ein weiteres, schon von ERDHEIM und STUMME beschriebenes Merkmal der 
Schwangerschaftszellen besteht in ihrer besonderen Granulierung, die ich bei 
einem Teil der von mir untersuchten Drusen im Gegensatze zu RASMUSSEN 
ebenfalls beobachten konnte. lch mochte diese staubformigen Granula zum 
Unterschied von jenen der iX- und e-Zellen als 1]-Granula bezeichnen. lch traf 
sie nur in Hypophysen aus dem letzten Drittel der Schwangerschaft an; sie 
fehlen in den ersten Monaten der Graviditat und scheinen auch nach der Geburt 
sehr bald wieder zu verschwinden. Ferner fehlen sie in Drusen mit starken 
postmortalen Veranderungen; die 1]-Granula scheinen gegen diese empfindlicher 
zu sein als die sehr resistenten iX-Granula. Eine Verwechslung mit Mitochondrien 
scheint mir nach dem ganzen morphologischen Verhalten der 1]-Granula aus
geschlossen zu sein. Die granulierten Schwangerschaftszellen haben, wie ich 
gegen verschiedene Angaben der Literatur (z. B. WOLFE, CLEVELAND, CAMPBELL 
und SEVERINGHAUS 1937) mit Bestimmtheit feststellen konnte, mit iX-Zellen 
nichts zu tun. Am schonsten konnte ich den Unterschied zwischen iX-Granula 
und der Granulierung der Schwangerschaftszellen in Praparaten einer in 
Formol fixierten Hypophyse beobachten, die nach der auf S. 80 angegebenen 
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Kresazan-Orange-Methode gefarbt waren. Die Granula derlX-ZeIlen sind in diesem 
FaIle in einem stumpfen Rosarot gefarbt, wahrend die Granula der Schwanger
schaftszellen leuchtend orangerot hervortreten (s. A b b. 137) . Das Cytoplasma der 
Schwangerschaftszellen ist blaBblau gefarbt, flockig, zum Teil fein vakuolisiert. 
Die 1J-Granula sind durchaus nicht in allen Schwangerschaftszellen vorhanden; 
in einer Anzahl derselben ist kein einziges orangerotes Kornchen zu entdecken 
(s. z. B. Abb. 137, Zelle b). In anderen finden sich nur einige wenige (Abb. 137, 

b 
.' 
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Zelle c und d) und wieder 
andere erscheinen dicht be
staubt mit feinsten Kornchen 
(s. Abb. 137, Zelle e). 

Was nun das weitere Ver
halten der 1J-Granula betrifft, 
so laBt sich in einer Reihe von 
Zellen eine allmahliche Ver
groberung der Kornchen be
obachten, so daB sie etwa die 
GroBe von IX-Granula zeigen 
(Abb. 137, Zelle f). In gewohn
lichen Azanpraparaten fallt es 
schwer, diese Form von typi
schen IX-Zellen zu unterschei
den; in den genannten Kres-
azan Orange Praparaten zeigen 

_ (x.z die IX-Zellen durchgehends den 
schon erwahnten, auch in der 
Abb. 137 zum Ausdruck kom
mendeh Farbunterschied, so 
daB sich die beiden Zellarten 
auch im weiteren Verlauf 
leich t a useinander halten lassen. 
Wie Abb. 138a und Abb. 137, 
Zelle g zeigen, kann zunachst 
noch eine weitere Vergrobe-

Abb. 137. Driisenzellen aus dem Vorderlappen einer Schwangeren 
(9. Schwangerschaftsmonat). a-Z typische a-Zellen; b Schwanger
schaftszelle mit fein vakuolisiertem Cytoplasma ohne 'I-Granula; 
nach unten greuzt die Zelle an das mit '1-Granula versehene 
Cytoplasma einer nur im Anschnitt getrofienen Schwangerschafts
zelle an; c Schwangersch30ftszelle mit eiuzelnen, unter der ZelJ
oberfliiche geJegenen 1]-Gr3onula; d Schwaugerschaftszelle mit 
spiirlichen, tiber den ganzen Zelleib verteilten '1-Granula; e An
schnitteiner groDenSchwangerschaftszelJe, die dicht mit '1- Granula 
bestaubt ist; f Anschnitteiner SchwangerschaftszelJe mit griiberen, 
zum Teil verbackenen '1-Granula; g SchwangerschaftszelJe mit 

vergriibertcn 'I-Granula. FormoI. 7 p. Kresazan-Orange. 
Vergr. 1 : 1250. 

rung der Granula eintreten. 
Haufig sind zu gleicher Zeit auch degenerative Veranderungen am Kern zu 
erkennen. Dann kommt es anscheinend zu einer Verfliissigung der Granula, 
die mehr und mehr zu groBeren Tropfen zusammenflieBen (s. Abb. 138b und c). 
SchlieBlich wird beinahe der ganze Zelleib von einer wolkigen intensiv organgerot 
gefarbten Masse ausgefiillt. Bei der in Abb. 138d dargestellten Zelle ist das um
schlieBende, blaulich gefarbte, fein vakuolisierte Cytoplasma, wie der zugrunde 
gehende, plattgedriickte Kern noch deutlich sichtbar, in anderen Fallen sind auch 
diese letzten Reste der urspriinglichen Zelle verschwunden. Auf diese Weise geht 
ein im iibrigen verhaltnismaBig kleiner Teil der Schwangerschaftszellen unter Um
wandlung in eine kolloidartige Substanz zugrunde. Bei einem anderen, groBeren 
Teil der Schwangerschaftszellen kommt es zu einer Auflosung der einzelnen 
Granula, wie sie auch bei der Degranulation in IX- und 1J-Zellen vor sich geht. 

Nach Ablauf der Graviditat bilden sich die Schwangerschaftszellen in der 
von ERDHEIM und STUMME beschriebenen Weise wieder zu "Hauptzellen " , 
das ist zu y-Zellen und undifferenzierten Zellen zuriick; vielfach verfallen aber 
auch groBere Bezirke einer herdartigen kolloiden Einschmelzung. 

1st es nun berechtigt, diesen zur Zeit der Schwangerschaft auftretenden 
Zellen des Vorderlappens durch die Benennung "Schwangerschaftszellen" den 
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Charakter eines besonderen Zelltypus zu verleihen? Die Antwort ergibt sich 
aus der Gegenfrage, ob sich in der menschlichen Hypophyse auBerhalb der 
Schwangerschaft ein Zelltypus finden liiBt, der in seinen Merkmalen mit den 
in Abb. 137 wiedergegebenen Zellen iibereinstimmt. Nach meinen Beobachtungen 
ist das innerhalb physiologischer Zustande nicht der Fall; auf die 
Veranderungen bei Thyreoaplasie u. dgl. wird spater noch zuriickzukommen sein. 
Daraus ergibt sich meines Erachtens die Berechtigung, wenigstens 
bei der menschlichen Hypophyse von dem besonderen Typus der 
Schwangerschaftszelle zu sprechen. Ob sich ahnliche Zellen auch bei 
tierischen Hypophysen nachweisen lassen oder nicht, fallt bei den Unter
schieden, die in der Histologie und Cytologie tierischer und menschlicher Hypo
physen bestehen, nicht ins Gewicht. Wenn SEVERING
HAUS (1937) als Gegenbeweis gegen ERDHEIM und 
STUMME die Arbeiten von WOLFE (1933), SEVERING
HAUS (1933), NELSON (1934) und STEIN (1934) anfiihrt, 
so ist dazu zu bemerken, daB sich diese durchgehends 

b c d 

Abb.138. Einzelne entartende Schwangerschaftszellen. a die ~-Granula siud gegeniiber jencn der Zellen 
c~e in Abb. 137 vergrobert. b und c Schwangerschaftszellen mit Verfliissigung der '1-Granula. Auch die Kerne 
zeigen Anzeichen der Entartung. d unregelmallig geformte Schwangerschaftszelle mit platt gedriicktem Kern. 
1m Zelleib liegt eine umfangreiche orangerot gefarbte kolloidKhnliche Masse. Herkunft, Technik und V ergr. 

wie Abb.137. 

auf tierische Hypophysen beziehen. Die Entscheidung dariiber, ob in der 
menschlichen Hypophyse Schwangerschaftszellen auftreten, kann jedoch nur 
auf Grund der Untersuchung menschlichen Materials gefallt werden. 

Der Typus der Schwangerschaftszelle erinnert in mancher Hinsicht an die 
auf S. 120 beschriebenen c-Zellen. So bestehen Ahnlichkeiten in der Ent
stehung, da sie beide die y-Zellen zum Ausgangspunkt haben, in der anfanglich 
staubartig feinen Granulierung, in der spateren Vergroberung der Granulationen 
und schlieBlich in den Verfliissigungsvorgangen innerhalb des Zelleibes. Es 
liegt aber keine Ubereinstimmung vor, in Einzelheiten wie z. B. schon im Ver
halten des Cytoplasmas (vgl. z. B. Abb. 137 und 96) wie auch der Granulationen 
bestehen vielmehr betrachtliche Unterschiede, so daB die c-Zellen den Schwanger
schaftszellen nicht gleichzusetzen sind. 

Was die iibrigen Zcllarten des Vorderlappens betrifft, so konnte ich bei 
keiner der untersuchten Driisen eine nennenswerte Verminderung der ct.-, {3-
oder o-Zellen feststellen. Dagegen ist auf dem Hohepunkt der Schwangerschafts
veranderungen zu beobachten, daB die Granula der ct.-Zellen oft weniger dicht 
liegen. So kommt es vor, daB man an den Zellrandern typischer ct.-Zellen das blau
lieh gefarbte Cytoplasma hervortreten sieht (s. Abb. 137 ct.-Z), eine Erscheinung, 
die wohl mit einer Entgranulierung der Zellen zusammenhangt. Die {3-Zellen 
sind meist stark mit Granula beladen, die oft auffallend grobkornig sind. Unter 
den o-Zellen finden sieh sehr groBe Formen. In einzelnen von ihnen sind die 
normalerweise ziemlieh feinen o-Granula zu kleinen Kugeln aufgequollen. Die 
Zahl der typisehen y-Zellen ist, soweit mir der Fixierungszustand ein Urteil 
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gestattet, im letzten Drittel der Schwangerschaft vermindert. Auch die un
di£ferenzierten Zellen und Kernhaufen treten zu dieser Zeit stark zurtick. 

Dies tiber die morphologischen Veranderungen, die sich zur Zeit der 
Schwangerschaft im Vorderlappen der menschlichen Hypophyse nachweisen 
lassen. Auf die physiologische Deutung derselben wird spater noch zurUck
zukommen sein. 

{3) Die Schwangerschaftsveranderungen im Vorderlappen 
der tierischen Hypophyse. 

Uberaus widersprechend sind die Angaben tiber die Schwangerschafts
veranderungen tierischer Hypophysen. Selbst bei den gebrauchlichsten 
Laboratoriumstieren, wie z. B. bei der Ratte, weichen die Darstellungen der 
einzelnen Autoren oft in wesentlichen Punkten voneinander abo So stellt 
SCHENK (1926) in Abrede, daB es bei der Ratte die Hauptzellen seien, die in 
der -Schwangerschaft durch ihre Zunahme die OrganvergroBerung herbeifUhren. 
Nach ihm besteht das Charakteristikum der Schwangerschaftsveranderungen in 
einer Abnahme der Eosinophilie (nicht der Eosinophilen!); sie kommt dadurch 
zustande, daB bei einem groBen Teil der Eosinophilen die oc- Granula sparlicher 
und schwacher farbbar werden, wahrend der Zelleib sich vergroBert: auf diese 
Weise entstehen granulaarme Eosinophile, die nach dem Autor den "Schwanger
schaftszellen" ERDHEIMS entsprechen. Daneben halt SCHENK allerdings auch 
noch eine Mitwirkung der Hauptzellen durch VergroBerung ihres Zelleibes unter 
Auftreten einer schwachen Eosinfarbung fUr moglich. Doch sollen diese Zellen 
durch ihre chromatinarmeren Kerne von den granulaarmen, echten eosinophilen 
Zellen unschwer zu unterscheiden sein. 

1m Gegensatz dazu findet LEHMANN (1928) die Hypophyse der trachtigen 
Ratte durch eine Zunahme der chromophoben Zellen gekennzeichnet. Die Kerne 
dieser Zellen werden groBer und heller, das Protoplasma farbt sich schwach 
mit Eosin, die Zellgrenzen treten deutlicher hervor. Die eigentlichen Eosinophilen 
dagegen werden kleiner und nehmen am Ende der Schwangerschaft an Zahl 
abo lliTERIUS (1932) hinwiederum beobachtet vom 3. bis 4. Tage an in zu
nehmender Zahl verstreute eosinophile Zellen, die sich von den typischen durch 
geringere GroBe und durch eine helle feinkornige bis homogene BeschaHenheit 
des Cytoplasmas unterscheiden. 

Sehr eingehend wurden die Schwangerschaftsveranderungen der Ratten
hypophyse von WOLFE und CLEVELAND (1933 c) untersucht. Nach ihnen kommt 
es im ersten Drittel der Schwangerschaft zu einer Abnahme der Eosinophilen 
von 32,8 auf 27,1 % und parallel damit zu einem Anstieg der Chromophoben 
von 62,2 auf 69,4 % . Gleichzeitig beobachteten sie, ahnlich wie SCHENK, um 
diese Zeit in vielen Eosinophilen eine starke Abnahme von Zahl und Farbbarkeit 
der oc-Granula, wahrend der Zelleib an GroBe zunimmt. Sie schlie Ben daraus, 
daB sich ein Teil der Eosinophilen unter Verlust ihrer Granula in Chromophobe 
verwandelt. Bei den Basophilen unterscheiden die Autoren wahrend der 3 
ersten Schwangerschaftstage eine granulierte und eine ungranulierte Form, 
welch letztere schlieBlich in Hauptzellen tibergehen solI. 1m zweiten Drittel 
der Schwangerschaft steigen die Eosinophilen von 27,1 auf 31,7%, wahrend die 
Zahl der Chromophoben auf 64,9% fallt. Die groBen, sparlich granulierten 
Eosinophilen werden seltener; die kleinen mit dicht gelagerten, intensiv gefarbten 
oc-Granula nehmen an Zahl zu. Die granulahaltigen Basophilen werden groBer, 
der Farbton ihrer Granula schlagt haufig von Blau in Violett um, die ungranu
lierten Formen verschwinden. 1m letzten Drittel steigt die Zahl der Eosinophilen 
wieder auf 32,8 %, die der Chromophoben fallt auf 63,2 %. Die groBen granula
armen Eosinophilen sind sparlich geworden. Die granulierten Basophilen sind 
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jetzt etwas reichlicher als im ersten und zweiten Drittel (3,7% gegen 1,6 
bzw.2,9%). Am letzten (21.) Tage treten wieder kornchenfreie Basophile auf, 
wodurch das histologische Bild weitgehend dem im Prooestrus zu beobachtenden 
angeglichen wird. Das V orkommen spezifischer Schwangerschaftszellen stellen 
WOLFE und CLEVELAND in Abrede. Die Veranderungen bei Pseudoschwanger
schaft stimmen mit den obenbeschriebenen uberein. DESCLIN (1934) findet 
in der Hypophyse der schwangeren Ratte eine relative Verminderung der Zahl 
der Eosinophilen. Ferner treten in vermehrter Zahl hypertrophische neutrophile 
und basophile Zellen auf, in deren Cytoplasma bei DOMINICI-Farbung eine feine 
rotlich violette Granulierung sichtbar wird. Vielleicht sind diese verschiedenen 
Elemente nur Entwicklungsstadien der basophilen Zelle. tJbergange zwischen 
Eosinophilen und diesen mit eosinophilen Granula versehenen Zellen sind nicht 
nachweisbar. Die Granula der letzteren sind viel feiner und zeigen nicht den 
ziegelroten Farbton der typischen Eosinophilen. Nach RAU und SEVERINGHAUS 
(1935) sind die sog. Schwangerschaftszellen der Rattenhypophyse weder modi
fizierte Eosinophile noch vergroBerte Chromophobe, sondern degranulierte 
Basophile. 

Zu vollig negativem Ergebnis schlieBlich kommt STEIN (1933, 1934), der 
bei uni- wie pluriparen Ratten hinsichtlich Anzahl, GroBe, Form, Kernstruktur, 
Farbereaktion und Verteilung der Zellen gegenuber entsprechenden gleich
alterigen virginellen Tieren keinerlei charakteristische Unterschiede ermitteln 
konnte. Auch STEIN vermiBt besondere Schwangerschaftszellen. 

tJber die Schwangerschaftshypophyse des Meerschweinchens liegen neben 
Angaben von MORANDI (1905), DA COSTA (1909), NAEGELI (1911), KOLDE (1912), 
SWURET (1912), NORONHA (1913), WATRIN (1922), BANIECKI (1928) BERBLINGER 
(1930), TUCHMANN (1937) eingehende Arbeiten von DESCLIN und BRouHA (1931), 
DESCLIN (1934), WEIS (1934) und KIRKMAN (1937) vor. Nach DESCLIN und 
BRouHA ist die Druse des trachtigen Tieres vor allem durch zwei Merkmale 
charakterisiert. Zunachst ist der allgemeine Aufbau des Vorderlappens ver
andert. Statt der relativ schmalen, netzWrmigen Zellstrange uberwiegen 
rundliche Pseudoalveolen, deren Durchmesser die Dicke der Zellstrange der 
Drusen nichtschwangerer Tiere deutlich ubertrifft. Ferner ist das cellulare 
Bild des Vorderlappens von auffallender GleichmaBigkeit: an Stelle des bunten 
Mosaiks von eosinophilen, basophilen und chromophoben Zellen herrscht ein 
einziger protoplasmareicher Zelltyp vor, die Schwangerschaftszelle, die sich mit 
Hamalaun-Eosin schwach rotlich, mit Eisenhamatoxylin gleichmaBig grau farbt 
und dadurch von typischen Eosinophilen wie Basophilen unterscheidet. Die 
Zellen neigen dazu, sich in der Oberflachenschicht der Pseudoalveolen pallisaden
artig aneinander zu reihen, wobei der Kern der zylinderformigen Zellen auf der 
den BlutgefaBen abgewandten Seite liegt, eine Anordnung, die die Verfasser 
als Zeichen einer Hyperaktivitat der Drusenzellen deuten. Das lnnere der 
Pseudoalveolen wird von abgerundeten Zellen, teils mit basophilen, teils mit 
feinen eosinophilen Granulationen eingenommen. Die Zellen der letzteren Art 
scheinen von Chromophoben abzustammen (DESCLIN 1934). 

Das Bild der Schwangerschaftshypophyse ist bei Meerschweinchen und Ratte 
nach DESCLINS Untersuchungen verschieden: beim Meerschweinchen vermehren 
sich die Eosinophilen stark, blassen ab und ordnen sich zu Pseudoalveolen an, 
bei der Ratte dagegen kommt es zu einer relativen Abnahme der Eosinophilen 
und einer Hypertrophie der neutrophilen und basophilen Zellen (weiteres S. S. 
210); auch bleibt der Aufbau des Vorderlappens bei dieser unbeeinfluBt. 

Ebenso wie DESCLIN und BROUHA hebt auch WEIS (1934) in seiner sehr aus
fiihrlichen Monographie uber die Meerschweinchenhypophyse die zur Zeit der 
Schwangerschaft auftretende Veranderung im Bau des Vorderlappens hervor; 
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der Dmbau wird schon am 5. Tag der Graviditat deutlich erkennbar. Er erreicht 
den Hohepunkt zwischen dem 15. und 20. Tag und bJeibt dann wahrend der 
ganzen weiteren Dauer der Schwangerschaft bis einige Stunden nach dem Wurf 
bestehen. Nur an einzelnen Stellen, namentlich in der AuBenzone des Vorder
lappens, erhalten sich netzige Zellstrange, sonst iiberwiegen abgerundete oder 
polyedrische Pseudoalveolen. Die Blutcapillaren zeigen etwa yom 20. Tag an 
eine ausgesprochene Erweiterung, die in der letzten Schwangerschaftswoche 
ihr Maximum erreicht. 

Weiterhin stellt WEIS eine allgemeine Eosinophilie ("Schwangerschafts
Eosinophilie") fest; sie tritt schon am Anfang der Schwangerschaft auf und 
halt in gleicher Starke an die 50 Tage vor. In der letzten Schwangerschafts
woche geht die Zahl der typischen Eosinophilen zugunsten der Basophilen und 
eines weiteren Zelltypus zuriick, dessen Farbung zwischen Eosinophilie und 
Basophilie liegt. Diese neuen Zellen sind bei MALLORy-Farbung blasser als die 
gewohnlichen Chromophilen, zum Teil fein granuliert, zum Teil homogen und 
blaBrot oder schwach violett gefarbt. 

Die Basophilen fehlen in den ersten 10 Tagen der Schwangerschaft voll
standig. Gegen den 20. Tag treten sie in sehr kleiner Zahl auf und liegen 
dann isoliert zwischen den anderen Zellen, aber immer an der Peripherie eines 
Zellstranges. Wahrend der weiteren Dauer der Schwangerschaft sind sie etwas 
vermehrt; ihre Farbbarkeit ist aber wenig ausgesprochen. Gegen den 55. bis 
60. Tag wachst ihre Zahl rapid an, ihre Farbbarkeit wird intensiver und man 
begegnet haufig hyperbasophilen Zellen mit pyknotischen Kernen. Kurze Zeit 
vor der Geburt sind diese letzteren Zellen sehr zahlreich. Sie zeigen eckige 
Konturen und fliigelartige Fortsatze. Dmwandlung in Kolloid ist haufig. Auf 
diesem Endstadium gibt es Zellstrange, die fast ganz aus basophilen Zellen 
bestehen. 

Die Zahl der Hauptzellen verandert sich im Laufe der Schwangerschaft 
nicht wesentlich und ihre GroBe bleibt unverandert. Yom 25. Tag an farbt 
sich ihr Cytoplasma ganz diffus blaBrot, wodurch es schwierig wird, sie von 
den bei den Eosinophilen erwahnten Zellen mit "intermediarer Farbung" zu 
unterscheiden. Wie man sieht, stimmen die Darstellungen von DESCLIN und 
BROUHA und von WEIS nicht vollig iiberein. Auch dic Deutung ist eine ver
schiedene, da WEIS die Veranderungen der Schwangerschaftshypophyse nicht 
wie jene im Sinne einer Hyperaktivitat deutet, sondern im Gegenteil als eine 
Beladung der Zellen mit Sekretionsproduktion infolge verminderter Abgabe der 
Inkrete. Auch das Kolloid findet WEIS in der Schwangerschaftshypophyse auf
gestapelt, so daB es starker in Erscheinung tritt als sonst. 

Sehr auffallend sind die Veranderungen, die WEIS in der M eerschweinchen
hypophyse wahrend und nach der Geburt beschreibt. Bei einem wahrend des 
Geburtsvorganges getoteten Tieres fallt zunachst die Kontraktion der GefaBe und 
das kompakte Aussehen des Organes auf. Die Bindegewebe-GefaBinterstitien 
sind auf ein Minimum reduziert. Die Zahl der Eosinophilen ist noch sehr groB, 
ihr Aussehen wenig verandert. Etwas weniger zahlreich sind die Hauptzellen, 
die aufgequollen und sehr fein granuliert aussehen. Basophile fehlen vollstandig. 
Das Kolloid ist verschwunden; die vorher kolloidhaltigen Blaschen sind entleert. 
Eine Stunde nach dem Wurf bestehen die Zellstrange vorwiegend aus auf
geblahten vergroBerten, unscharf begrenzten Hauptzellen. Die Eosinophilen, 
an Zahl stark vermindert, bilden da und dort noch kleine, blaB gefarbte Gruppen. 
Das Kolloid ist verschwunden; man trifft es nurmehr in der Neurohypophyse 
und im Infundibulum. 

24 Stunden nach der Geburt haben die Veranderungen ihren Hohepunkt 
erreicht. Die Zellstrange und Follikel werden nur von aufgeblahten chromo-
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phoben Zellen mit hellem, blaschenformigem Kern gebildet. Untersucht man 
die Zellen mit Immersion oder im Dunkelfeld, so zeigt sich nach WEIS, daB die 
Granulationen nicht ausgestoBen, sondern nur ungefarbt sind. Die Entfarbung 
beruht nach WEIS darauf, daB die Substanz, die die Granula und das intra
granulare Cytoplasma impragniert und dadurch farbbar macht, im Augenblick 
der Geburt in Freiheit gesetzt und abgesondert wird. Nur ausnahmsweise 
tri£ft man noch eine Eosinophile an. Basophile fehlen vollstandig. Nirgendwo 
im Vorderlappen, weder im Parenchym, noch in den GefaBen oder Bindegewebe 
findet sich Kolloid. Die Veranderungen erklaren sich nach WEIS daraus, daB 
die Sekretionsprodukte der Vorderlappenzellen bei der Geburt schlagartig in 
den allgemeinen und hypophyseo-portalen Kreislauf geworfen werden. 

48 Stunden nach der Geburt andert sich das Bild der Hypophyse von neuem. 
Die eosinophilen Zellen treten wieder auf; ihre Zahl nahert sich der der Haupt
zellen. Die Basophilen fehlen noch vollstandig. 

Nach 60 Stunden lassen sich einzelne schwach basophile Zellen auffinden. 
Die Eosinophilen und Chromophoben verteilen sich in gleicher Menge auf das 
Parenchym. Auf diesem Stadium ist auch der Hohepunkt der amitotischen 
und mitotischen Vermehrung festzustellen. Auch das Kolloid tritt in Gestalt 
feiner interstitieller Tropfchen wieder auf und der Hohlraum der Bliischen 
beginnt sich wieder zu fUllen. Yom 3. bis 4. Tage an setzt also die Sekretion der 
Druse wieder ein. 10 Tage nach der Geburt hat die Hypophyse das normale 
Aussehen wie es vor der Schwangerschaft besteht, wieder gewonnen. 

Aus letzter Zeit sind die eingehenden Untersuchungen von KIRKMAN (1937) 
zu erwahnen, die sich auf zahlreiche, statistisch ausgewertete Zahlungen stutz en. 
Sie stehen zum groBen Teil in unvereinbarem Gegensatze zu den Angaben von 
WEIS. So findet KIRKMAN wahrend des ersten Teiles und namentlich in der 
Mitte der Schwangerschaft (21. bis 40. Tag) im Gegensatze zu WEIS eine Ab
nahme und Entgranulierung der Eosinophilen. Erst spater gegen Ende der 
Schwangerschaft kommt es zu einem Anstieg derselben, wobei das Maximum 
24 Stunden nach der Geburt erreicht wird, zu einem Zeitpunkt also, zu dem 
die Eosinophilen nach WEIS vollig entfarbt sind. Die Basophilen lassen zu 
Beginn der Schwangerschaft eine starke Degranulation erkennen, die sich in 
einer Abnahme der dunklen, granulareichen und einer Zunahme der hellen, 
entgranulierten Formen auswirkt. Von einem volligen Fehlen, wie WEIS angibt, 
ist aber nach KIRKMAN keine Rede. Yom 20. bis 40. Tage der Schwangerschaft 
beobachtet KIRKMAN einen Anstieg der Gesamtgruppe der Basophilen. Am 
Ende der Schwangerschaft und namentlich am 1. Tage nach der Geburt 
kommt es wieder zu einem starken Granulaverlust der Basophilen. Die Chromo
phoben zeigen wahrend der ganzen Schwangerschaft keine statistisch faBbaren 
Veranderungen. Das ganzliche Verschwinden des Vorderlappenkolloids wahrend 
und unmittelbar nach der Geburt konnte KIRKMAN nicht bestatigen. KIRKMAN 
interpretiert seine Befunde als ein Zeichen dafUr, daB es zum Beginn der 
Schwangerschaft und im AnschluB an die Geburt zu einer Abgabe von baso
philen Sekretionsprodukten kommt. Weiterhin ist eine Stimulation der Eosino
philen am Ende der Schwangerschaft und bei der Geburt festzustellen. Besondere 
"Schwangerschaftszellen" konnte KIRKMAN nicht au£finden. Die statistisch am 
starksten hervortretende Schwangerschaftsveranderung besteht in der Ver
mehrung der hellen, degranulierten Basophilen. 

tiber die Schwangerschaftsveranderungen der Kaninchenhypophyse liegt 
eine nicht sehr eingehende Darstellung von BERBLINGER (1914) vor; die Ver
anderungen bestehen vor allem darin, daB sich die Chromophoben, ahnlich wie 
beim Menschen, in groBe, schwach eosinophil gekornte, unscharf begrenzte 
Zellen umwandeln. Die Veranderungen bei Pseudoschwangerschaft wurden 
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eingehend von WOLFE, PHELPS und CLEVELAND (1934) untersucht. Darnach laBt 
sich in den ersten 5-6 Tagen eine merkliche Abnahme der Eosinophilen fest
stellen, die auch mit einem Verlust an oc-Granula und einer verminderten Farb
barkeit verbunden ist. Nach diesem Zeitpunkt treten wieder kleine, intensiv 
gefarbte Eosinophile auf. Auch die Basophilen, die zur Zeit der Brunst relativ 
zahlreich sind, und verschiedene Grade der Granulaabgabe zeigen, erfahren in 
den ersten 5-6 Tagen der Pseudograviditat eine relative Verminderung ihrer 
Zahl bei gleichzeitigem Granulaverlust. Yom 7. Tag an kommt es zu einer 
schrittweisen Wiederherstellung. Die Chromophoben dagegen sind am zahl
reichsten am 5. und 6. Tag, wenn die granulierten Formen ihren Tiefstand 
erreicht haben. 

In der Schwangerschaftshypophyse der Maus stellt URASOV (1927) eine 
erhO;hte sekretorische Tatigkeit der basophilen Zellen fest. Dieselben schwellen 
unter zunehmendem Auftreten von Sekretvakuolen an, bis sie schlieBlich maximal 
mit Sekret gefullt sind. SchlieBlich tritt das aufgespeicherte Sekret unter 
EinreiBen der Oberflachenschicht der Zelle aus. AuBerdem fallen im Vorder
lappen neuauftretende kleine Zellen auf, die nach ihrer Farbbarkeit und dem 
Verhalten ihres GOLGI-Apparates basophilen Zellen entsprechen. Sie entwickeln 
sich aus Chromophoben und unterscheiden sich schlieBlich von den eben 
geschilderten hypertrophischen Basophilen nur durch ihre geringere GroBe. 
URASOV bezeichnet es als unwahrscheinlich, "daB diese Zellen eine neue Form 
darstellen; vielmehr haben wir es hier mit Elementen zu tun, die aus den Haupt
zellen hervorgegangen sind und sehr fruh, d. h. gleich nach ihrer Differenzierung 
aus der Urzelle, zur Sekretion schreiten". Neu auftretende, ein spezifisches 
Sekret ausscheidende "Schwangerschaftszellen" konnte URASOV nicht wahr
nehmen. 

1m Gegensatz dazu beschreiben HATERIUS und C:ru.RIPPER (1931) die 
Schwangerschaftszellen der Maus als groBe ovoide Zellen, deren blaschen
formiger, meist exzentrisch gelegener Kern in einer homogenen Cytoplasma
masse liegt, die sich tief mit Eosin farbt. AGDUHR (1932) berechnete, daB es 
im Vorderlappen der schwangeren Maus zu einer Verdoppelung der Anzahl 
der Drusenzellen, einer reichlichen Verdreifachung der Drusenzellmasse und 
einer annahernden Verdreifachung der sekretorischen Flache kommt. Prozentual 
sind die eosinophilen Zellen am starksten vermehrt. Absolut genommen scheint 
AGDUHR dagegen die Zunahme der Zahl der Hauptzellen am groBten zu sein. 

Bei der Hundin kommt es nach GUERRINI (1904) wahrend der Schwanger
schaft zu einer Hyperplasie und Vermehrung der Zellen. Die Steigerung der 
sekretorischen Tatigkeit der Hauptzellen setzt am Beginn der Schwangerschaft 
ein und dauert bis einige Tage nach der Geburt an, um dann wahrend der 
Lactation wieder zuruckzugehen. WOLFE, CLEVELAND und CAMPBELL (1933) 
konnten in der Hypophyse der schwangeren Hundin keine Zellform beobachten, 
die als besondere Schwangerschaftszelle betrachtet werden konnte. 

Bei der Katze fand JORIS (1907) eine Hyperplasie der Zellen des Vorder
lappens, verbunden mit einer Zunahme der Farbbarkeit des Cytoplasmas und 
einer regelmaBigeren Anordnung gleichartiger Zellen innerhalb der Epithel
strange. Die Schwangerschaftsveranderungen erreichen gegen Ende der Gravi
ditat ihren Hohepunkt und verschwinden mit der Geburt. 

Die Schwangerschaftshypophyse des Rindes zeigt histologisch keine Unter
schiede (ROSKA 1931). Beim Schwein werden die eosinophilen Zellen nach 
KOSTNER (1931) von der 8. Woche ab durch das Auftreten einer neuen cyto
plasmareichen Zellart zuriickgedrangt, die sich zum Teil aus eosinophilen, ZUlli 

Tell aus Hauptzellen entwickeln. 
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Uberblickt man nun das iiber die Schwangerschaftsveranderungen tierischer 
Hypophysen vorliegende Material, so findet man mehr Widerspriiche als "Ober
einstimmungen. Zum Teil mag die differente Untersuchungstechnik der einzelnen 
Autoren die Ursache der abweichenden Ergebnisse sein. Trotzdem laBt sich 
aber doch erkennen, daB das Bild der Schwangerschaftshypophyse bei 
keiner der bisher untersuchten Tierarten mit dem der mensch
lichen iibereinstimmt. Aber auch zwischen den einzelnen Tier
arten bestehen betrachtliche Unterschiede, die yom Fehlen 
jeglicher morphologischer Veranderung bis zu weitgehender 
Beeinflussung des Gesamtbildes des Vorderlappens variieren. 
Eine Verallgemeinerung der bei einer Tierart beobachteten Veranderungen ist 
daher nur mit groBer Vorsicht moglich. 

y) "Ober die Ursache der Schwangerschaftsveranderungen des Vorder
lappens. Die Wirkung von Placenta, Chorion, Schwangerenharn, 
Follikelhorm on und Lu teohormon auf das Zell bild des V orderla ppens. 

Wodurch werden nun aber die Schwangerschaftsveranderungen derHypo
physe hervorgerufen 1 Die Losung dieser Frage wurde zuerst durch BERB
LINGER (1914, 1921) in Angriff genommen; er beobachtete, daB sich durch 
Injektion von Extrakten aus Placenten oder Feten in der Hypophyse 
mannlicher oder virgineller Kaninchen ahnliche Veranderungen erzeugen lassen, 
wie er sie in der Hypophyse schwangerer Tiere vorfand. Die Versuche wurden 
von KOYANA (1922) und ADACHI bestatigt. Auch LEHMANN (1928) rief bei 
mannlichen und weiblichen Ratten durch Injektion von Placentarextrakten 
wie auch durch Verfiitterung von Placenta das Bild der Schwangerschafts
hypophyse hervor. Ebenso erzielten WOLFE, PHELPS und CLEVELAND (1933a) 
bei unreifen weiblichen Ratten durch Placentarextrakte eine deutliche Beein
flussung der Hypophyse. Sie bestand vor allem in einer GroBenzunahme der 
Basophilen bei deutlicher Verminderung ihrer Granula. Die Eosinophilen waren 
prozentual etwas vermindert, die Chromophoben vermehrt. 

Die gleiche Wirkung wie Placentarextrakt hat die Implantation von 
Placenta, Chorion oder Decidua. So fanden BRINDEAU, BROUHA und 
SIMMONET (1929) in der Hypophyse der infantilen Maus nach Implantation 
von frischer Placenta Schwangerschaftsveranderungen. TADDEI (1934) ferner 
konnte bei geschlechtsreifen weiblichen M eerschweinchen durch Implantation 
von Deciduagewebe in die Niere das Auftreten einer typischen Schwanger
schaftshypophyse erzielen. Auch bei geschlechtsreifen mannlichen M eer
schweinchen war eine ahnliche, wenn auch schwachere Reaktion der Hypophyse 
nachweisbar . 

In guter "Obereinstimmung mit diesen Versuchen steht die Erfahrung der 
Pathologen, daB bei Chorionepitheliom in der Hypophyse haufig typische 
Schwangerschaftsveranderungen festzustellen sind, wenn sie auch nicht den 
Grad erreichen, den die Hypophyse am Ende einer normalen Graviditat zeigt 
(ROSSLER, MATTHIAS, ERDHEIM 1936). Vollig beweisend sind diese Beob
achtungen allerdings nicht, da wie BERBLINGER einwande, die Moglichkeit 
besteht, daB sich die Veranderung des Vorderlappens von der Schwangerschaft 
her erhalten hat. Der Einwand ist jedoch hinfallig bei einem von HEIDRICH, 
FELS und MATTHIAS (1930) veroffentlichten Fall von Chorionepitheliom eines 
Mannes, bei dem die Hypophyse gleichfalls typische Schwangerschaftsverande
rungen zeigte, die hier nur auf die hormonale Wirkung des Chorionepithelioms 
zuriickgehen konnen. DaB sich bei einem zweiten, von BERBLINGER mitgeteilten 
Fall, keine Hypertrophie der Hauptzellen fand, deutet ERDHEIM (1936) mit 
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"funktionell-hormonaler Aplasie". Eine wichtige Erganzung bilden die Beob
achtungen von SIEGMUND (1932) bei einem 61/Jahrigen Madchen, bei welchem 
gesteigertes Langenwachstum und Pubertas praecox mit Ovarialtumor, Chorion
epitheliom und Schwangerschaftsveranderungen der Hypophyse verbunden 
waren. 

Aus diesen Versuchen wie pathologisch-anatomischen Befunden geht hervor, 
da.B in der Placenta wie in den Eihauten Stoffe vorhanden sind, 
deren Zufuhr in der Hypophyse von Kaninchen, Ratten, Meerschweinchen 
und Mensch Sch wangerschaftsveranderungen hervorruft. Die Wirkung 
ist bei nichtkastrierten Tieren nach LEHMANN nicht an das Geschlecht gebunden; 
sie trat in seinen Versuchen bei beiden Geschlechtern gleich stark hervor. 
TADDEI allerdings fand sie bei mannlichen Tieren schwacher ausgesprochen. 

Zur Klarung der Frage, ob die Stoffe der Placenta direkt oder auf dem 
Umwege uber die Keimdrusen auf die Hypophyse wirken, versprachen Ver
suche an kastrierten Tieren wertvolle Einblicke. Die bis jetzt vorliegenden 
Ergebnisse sind fur sich genommen nicht ganz eindeutig, werden aber durch 
anschlie.Bend zu besprechende Versuche mit Schwangerenharn wertvoll erganzt. 
LEHMANN (1928) erhielt bei mannlichen wie weiblichen Rattenkastraten nach 
Einspritzung von Placentarextrakt stets eine Vermehrung der Chromophoben, 
die auBerdem den bei normaler Schwangerschaft auftretenden Zellen sehr 
ahnlich waren. Die Kastrationsveranderungen der Hypophyse wurden dagegen, 
je nach dem Geschlecht der Tiere verschieden beeinfluBt: wahrend sie bei den 
weiblichen Tieren vollig zum Schwinden gebracht wurden, so da.B die Hypo
physe dieser Tiere einer normalen Schwangerschaftshypophyse glich, blieben 
sie in der Hypophyse der mannlichen Kastraten unbeeinflu.Bt. LEHMANN erklart 
diesen Unterschied in der Wirkung auf die Kastrationsveranderungen daraus, 
da.B das seinen Placentarextrakten beigemengte spezifische Eierstockhormon 
beim kastrierten Mannchen unwirksam ist. Wahrscheinlicher ist, da.B die ver
abreichte Hormonmenge fUr das Mannchen zu gering war. WOLFE, PHELPS 
und CLEVELAND (1933a) fanden Placentarextrakte bei unreifen weiblichen 
Rattenkastraten unwirksam. Ob dieser von LEHMANNS Ergebnissen abweichende 
Befund durch das verschiedene Alter der Tiere oder durch Unterschiede in der 
Zusammensetzung des Extraktes bedingt ist, ist nicht zu entscheiden. 

Eine wichtige Erweiterung erfahren diese Ergebnisse mit Placentarextrakten 
durch Versuche mit Schwangerenharn und Schwangerenharnextrakten. 
So berichtet BANIECKI (1928), daB er bei virginellen wie kastrierten weiblichen 
Meerschweinchen durch Injektion von Schwangerenharn das Bild der Schwanger
schaftshypophyse erzielte. Die Hypophysen normaler oder kastrierter Mannchen 
verhielten sich dagegen refraktar. Auch DESCLIN (1933, 1934) traf in der Hypo
physe weiblicher M eerschweinchen nach Injektion von follikulinfreiem Schwan
gerenharn, Schwangerschaftsveranderungen an. Der Vorderlappen erwachsener 
]feerschweinchen-Mannchen blieb dagegen unverandert. Bei normalen und 
kastrierten Rattenweibchen (1933b, 1934) kam es nur in der Hypophyse der 
ersteren zu Schwangerschaftsveranderungen. Die Hypophyse der kastrierten 
Tiere zeigte lediglich Kastrationsveranderungen, die durch die Injektionen nicht 
beeinflu.Bt wurden. 

Wie SEVERINGHAUS (1934) nachwies, spielen bei den Veranderungen, die 
durch Einspritzung von Extrakten aus Schwangerenharn (Follutein, Antuitrin S) 
in der Rattenhypophyse hervorgerufen werden, Alter und Geschlecht der Tiera 
eine wesentliche Rolle. Bei unreifen weiblichen Ratten nimmt die Gesamt
zahl der Basophilen nach SEVERINGHAUS zu, wobei die normalen Formen fast 
fehlen. An ihrer Stelle finden sich zum Teil gro.Be entgranulierte Formen mit 
hellem Kern, zum Teil zahlreiche kleine Basophile, die sich aus Chromophoben 



Der Driisenteil der Hypophyse. 217 

entwickeln und anscheinend lebhaft sezernieren. Die Eosinophilen zeigen wenig 
Xnderung. Die Chromophoben findet SEVERINGHAUS vermindert. Bei ge
schlechtsreifen Weibchen sind die groBen entgranulierten Basophilen, die 
den "Schwangerschaftszellen" anderer Autoren entsprechen, noch reichlicher 
geworden, wahrend die zahlreichen kleinen Formen, wie sie bei unreifen Tieren 
auftreten, fehlen. Die Entgranulierung der Basophilen ist verstarkt. Auffallend 
ist ferner das haufige V orkommen mitotischer Teilungen. Die Eosinophilen 
zeigen eine deutliche Abnahme an Zahl, GroBe und Farbbarkeit. Die Chromo
phoben sind zahlreicher als bei unreifen Tieren, aber gegeniiber dem Befund 
bei normalen nicht vermehrt. Bei geschlechtsreifen Mannchen ist die 
Entgranulierung der Basophilen ebenfalls zu beobachten; sie ist aber schwacher 
als beim Mannchen. Die Eosinophilen zeigen dagegen (in scharfem Gegensatze 
zu ihrem Verhalten bei Weibchen) gegeniiber normalen Mannchen eine Zunahme 
an Zahl und Farbbarkeit. Die Chromophoben erscheinen vermindert. Die 
Hypophysen mannlicher wie (im Gegensatz zu BANIECKI) weiblicher 
Kastraten werden durch die Injektionen nicht beeinfluBt; sie zeigen lediglich 
die typischen Kastrationsveranderungen. Ebenso fand WOLFE (1934a) in der 
Hypophyse kastrierter Rattenweibchen nach Zufuhr von Schwangerenharn
extrakt dasselbe Zellbild wie bei unbehandelten kastrierten Tieren. 

Eine Degranulierung der Basophilen, in schwacherem Grad auch der Eosino
philen, unter dem EinfluB von Schwangerenharnextrakt wurde auch von WOLFE, 
ELLISON und ROSENFELD (1934a, b, c) bei geschlechtsreifen Rattenweibchen 
beobachtet. Auch in der Hypophyse unreifer weiblicher Ratten fand WOLFE 
(1934b, c) nach Zufuhr von Schwangerenharnextrakt gleichsinnige Verande
rungen (Basophile 2,2 % [gegen 4,0 %], Eosinophile 27,2 % [36,1 %], Chromo
phobe 66,3% [55,0% ]). DaB die Autoren im Gegensatz zu SEVERINGHAUS (1934) 
eine prozentuale Vermehrung der Chromophoben und Abnahme der Basophilen 
(und Eosinophilen) finden, ist zweifellos in der Schwierigkeit einer exakten 
Trennung zwischen degranulierten Basophilen und Chromophoben begriindet. 

Zusammenfassend ergibt sich demnach, daB die Injektion von Schwan
gerenharnextrakt in ahnlicher Weise wie die Zufuhr von Placen
tarextrakt in der Hypophyse von Meerschweinchen und Ratten Ver
anderungen hervorruft, die den bei Schwangerschaft zu beob
achtenden gleichen. Deutlicher als bei Versuchen mit Placentarextrakten 
zeigt sich aber, daB diese Wirkung, die am starksten bei geschlechtsreifen Weib
chen auszulOsen ist, an das Vorhandensein einer Geschlechtsdriise 
gebunden ist: bei mannlichen wie weiblichen Kastraten sind die 
Extrakte wirkungslos. 

Zum Teil widersprechend sind die Ergebnisse, die nach Zufuhr von Prolan 
berichtet werden. ZONDEK und BERBLINGER (1931) finden den Vorderlappen 
infantiler Mause nach chronischer Zufuhr von Prolan (A + B) "im Sinne einer 
Hypophysenreifung" beeinfluBt. Ais solche bezeichnen sie eine Zunahme der 
Eosinophilen und Chromophoben bei gleichzeitigem Verschwinden der Baso
philen. Die einmalige Zufuhr hatte dagegen nur geringe Wirkung. LUCARELLI 
(1932) spritzte mannliche Meerschweinchen 2-3 Wochen mit Prolan (tgl. 6 RE) 
mit dem Erfolg, daB im Vorderlappen hypertrophische und hyperplastische 
Veranderungen auftraten, die Schwangerschaftsveranderungen glichen. BERG
MAN (1934) dagegen konnte durch Prolan (2-3 Wochen tgl. 10-100 RE) 
weder bei Ratten- noch Meerschweinchenbocken irgendwelche Unterschiede 
in der Struktur des Vorderlappens erzielen. COLLIP, SELYE, THOMSON und 
WILLIAMSON (1933) erhielten durch chronische Prolanzufuhr nur bei Ratten
weibchen, nicht aber bei Bocken, eine VergroBerung der Hypophyse. EVANS, 
SIMPSON und WILLIAMS (1934) beobachteten nach Zufuhr von Prosylan, das 
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aus dem Blute trachtiger Stuten gewonnen wurde, im Vorderlappen von Ratten
weibchen eine Zunahme der Eosinophilen und Chromophoben, wahrend die 
Basophilen verschwanden. Nach SEVERINGHAUS (1934) vermindern die aus 
Schwangerenharn gewonnenen gonadotropen Hormone die Granula der Baso
philen. Die Wirkung ist noch starker, wenn gonadotrope Hormone aus 
Kastraten- oder Menopausenharn injiziert werden. 

Eine weitere Gruppe von Versuchen priift die Wirkung der Implan
tation von Vorderlappengewebe oder der Zufuhr von Vorder
lappenextrakten auf das Strukturbild des Vorderlappens. 

Nach HATERIUS und CHARIPPER (1931) kommt es im Vorderlappen ge
schlechtsreifer weiblicher Mduse nach Implantation von Hypophysen zu 
typischen Schwangerschaftsveranderungen. Bei Mannchen dagegen war das 
Experiment nur dann erfolgreich, wenn vor der Implantation der Hypophysen 
die Hoden durch Ovarien ersetzt wurden. BANIECKI (1932) beobachtete, daB 
die Implantation einer menschlichen Schwangerschaftshypophyse bei einer 
geschlechtsreifen weiblichen Ratte das Bild der Schwangerschaftshypophyse 
hervorrief. Durch Dauerzufuhr von Vorderlappenextrakt (Horpan; 3 Wochen 
tgl. 80 RE) erreichte BANIECKI bei weiblichen Ratten in ausgedehntem MaBe 
eine Umwandlung der Chromophoben in protoplasmareiche, hypertrophische 
Zellen, die er als Schwangerschaftszellen bezeichnet. Bei mannlichen Ratten 
traten dagegen an den Chromophoben degenerative Veranderungen auf. 

Nach COLLIP, SELYE und WILLIAMSON (1938) hat man bei den Veranderungen, 
die eine chronische Vera brei chung von gonadotropem Hormon im Vorderlappen 
nach sich zieht, zwei Stadien zu unterscheiden, gleichgiiltig ob das gonatrope 
Hormon aus Schwangerenharn, Placenta oder Hypophyse gewonnen wurde: 
im ersten vergroBern sich die Ovarien unter Ausbildung einiger Corpora lutea, 
wahrend die Hypophyse in ihrem histologischen Bild die Merkmale einer Schwan
gerschaftshypophyse zeigt. Dauert die Verabreichung des Hormons dann noch 
fort, dann atrophieren die Ovarien und damit erscheinen als Endwirkung der 
Behandlung in der Hypophyse zahlreiche Kastrationszellen (SELYE, COLLIP 
und THOMSON 1934a und b, ]LUHMANN 1936). 

Dberblickt man nun das Gesamtergebnis der Versuche mit gonadotropen 
Hormonen aus Placenta, Schwangerenharn, Blut oder Vorderlappen, so ergeben 
sich im einzelnen zwar viele Widerspriiche, die zum Teil auch mit Unterschieden 
in der Zusammensetzung der verwendeten Praparate zusammenhangen mogen. 
1m allgemeinen zeigt sich aber doch, daB sich durch sie im Vorderlappen 
weiblicher Ratten und M eerschweinchen schwangerschaftsahnliche Veranderungen 
hervorrufen lassen, wahrend sich die Hypophyse mannlicher Tiere mehr oder 
weniger refraktar verhalt. Die Wirkung ist also im hohen Grad yom Geschlecht 
und weiterhin, wie die Versuche mit Kastraten lehren, yom Vorhandensein einer 
Keimdriise abhangig. Das gonadotrope Prinzip wirkt also nicht direkt auf die 
Hypophyse. Da nun bekannterweise die Zufuhr von gonadotropem Hormon 
eine Luteinisierung der Ovarien zur Folge hat, so deutet alles darauf hin, daB 
die Schwangerschaftsveranderungen der Hypophyse durch einen 
yom Corpus luteum abgegebenen Faktor verursacht werden 
[DESCLIN und BROUHA (1931), DESCLIN (1934), CHARIPPER (1934)]. 

Diese Annahme wird durch eine Reihe weiterer Versuche gestiitzt. So 
konnten DESCLIN und BROUHA (1931) feststellen, daB die Schwangerschafts
veranderungen bei weiblichen Meerschweinchen auch nach kiinstlicher Erzeugung 
von Deciduomen (durch Einziehen eines Seidenfadens in den Uterus am 3. bis 
7. Tag nach einem Oestrus) auftraten. Selbst nach postoestraler Hysterektomie 
zeigte der Vorderlappen quantitativ und qualitativ die gleiche Umbildung. 
Auch FELLNER (1932) findet im Vorderlappen infantiler Meerschweinchen nach 
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Hysterektomie Schwangerschaftsveranderungen vor, die er falschlich (DESCLIN 
1934) dem Uterusausfall zuschreibt. 

Das Schwangerschaftsbild der Hypophyse kann sich also auch bei Fehlen 
von Placenta und fetalem Gewebe oder daraus gewonnenen Extrakten ent
wickeln. DESCLIN und BROUHA folgern aus den Versuchen, daB die Schwanger
schaftshypophyse ausschlieBlich vom Ovarium abhangt, wobei die Anwesenheit 
eines aktiven Corpus luteum von wesentlicher Bedeutung ist. In Uberein
stimmung damit steht, daB auch bei den vorausgehend referierten Versuchen 
mit Schwangerenharn, Schwangerenharnextrakten, Prolan, Horpan usw. stets 
eine starke Luteinisierung der Eierstocke gefunden wurde. Durch erhOhte 
Hormonproduktion des Ovariums unter dem Anreiz einer gesteigerten Sekretion 
von gonadotropem Hormon seitens der Kastratenhypophyse ist es auch zu 
erklaren, wenn bei Parabiose zwischen normalen und kastrierten Rattenweibchen 
die Hypophyse des normalen Tieres ahnliche Umbildungen wie zur Zeit der 
Schwangerschaft zeigt. 

Fur die weitere Klarung der Frage ist von Wichtigkeit, wie sich die Zufuhr 
von Follikelhormon 1 und von Luteohormon auf das Zellbild der 
Hypophyse auswirkt. BANIECKI (1928) findet nach Injektion von Follikulin 
oder Hogival in der Hypophyse virgineller wie kastrierter weiblicher Meer-
8chweinchen die gleichen Veranderungen wie bei Schwangerschaft. ZONDEK und 
BEBLINGER (1931) dagegen bemerken, daB sie eine derartige Umwandlung 
bei der Verabreichung von Follikulin an kastrierte weibliche Ratten nicht beob
achten konnten. Nach NELSON (1932) zeigt der Vorderlappen von normalen wie 
kastrierten Ratten beiderlei Geschlechts nach Oestrin (20 Tage tgl. 50 RE) eine 
deutliche Abnahme der Basophilen bei gleichzeitiger Zunahme der Chromophoben. 
Dasselbe Bild trat bei kastrierten Weibchen, nicht aber bei Mannchen, nach 
Zufuhr von Hodenhormon auf. NELSON folgert aus den Versuchen, daB die 
Geschlechtshormone Differenzierung und Tatigkeit der Basophilen hemmen. 
Auch WOLFE und PHELPS (1934) sahen nach Oestrin neben einer weniger aus
gesprochenen Abnahme der Eosinophilen eine merkliche Degranulierung der 
Basophilen. GUYER und CLAUS (1933) beobachten dagegen nach Injektion von 
wasserloslichem Oestrin bei Ratten eine schwache Zunahme der Basophilen und 
eine starke Vermehrung der Zahl der Eosinophilen. BACHNER (1933) beschreibt 
bei geschlechtsreifen weiblichen Ratten nach Follikulin eine Verminderung der 
Eosinophilen, die zum Teil ihre Granula verlieren und das Auftreten groBer 
heller Zellen, die von Chromophoben abstammen. HOHLWEG (1934) trifft nach 
sehr groBen Dosen von FollikeThormon (4 Wochen tgl. 100 RE Progynon) bei 
infantilen wie erwachsenen Ratten beiderlei Geschlechts die Hypophyse enorm 
vergroBert, weich und schwammig an. Histologisch finden sich starke Ver
anderungen, die von den nach Kastration oder Thyreoidektomie auftretenden 
verschieden waren. Samtliche Zellen scheinen verandert. "Der Protoplasma
leib der Chromophoben ist vergroBert und zeigt sehr schwach Granulation. 
Die Zellgrenzen sind stark verschwommen". "Auch die Eosinophilen scheinen 
in ahnlicher, wenn auch nicht so ausgesprochener Weise verandert zu sein." 
Zu beachten ist, daB bei allen weiblichen Tieren gleichzeitig eine starke luteini
sierende Wirkung festzustellen ist. Auch aus den Versuchen von WOLFE (1935a), 
SELYE, COLLIP und THOMPSON (1935), NELSON (1935d) u. a. ist bekannt, daB die 

1 Da:.zur Zeit hinsichtlich der Bezeichnung der Geschlechtshormone noch keine allgemein
giiltige Ubereinkunft erzielt ist, gebrauche ich die Bezeichnung "Follikelhormon" fiir 
Follikulin, Progynon, Oestrin usw., die Bezeichnung "Luteohormon" fiir Progestin. 
Lutein, Corpus luteum-Hormon, Gelbkorperhormon usw. Die von den einzelnen Autoren 
beniitzten Bezeichnungen werden jedoch beibehalten, da sie vielfach die von ihnen ver
wendeten Praparate kennzeichnen. 
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Corpora lutea nach Verabreichung groBer Dosen Follikelhormon die gleiche 
GroBe erreichen wie zur Zeit der Schwangerschaft. Die Erscheinung wird 
darauf zuruckgefiihrt, daB die Hypophyse unter dem EinfluB der Follikelhormon
zufuhr erhohte Mengen von luteinisierendem Hormon abgibt. Nach CLAUBERG 
und BREIPOHL (1934, 1935) ist das Zellbild bei kastrierten weiblichen Ratten 
nach 17 Tagen bei tgl. 30-50 ME Progynon oleosum B wieder normal. Wird 
die Hormonzufuhr iiber die Restituierung hinaus fortgesetzt (z. B. 2400 ME in 
48 Tagen), so kommt es zu einer hochgradigen ZellvergroBerung, die sich von 
der nach Kastration auftretenden unterscheidet. 

WOLFE (1937) stellte bei Injektion groBer Dosen Oestrin bei normalen infan
tilen wie erwachsenen weiblichen Ratten eine Verdoppelung des Hypophysen
gewichtes fest. Die granulierten Basophilen sind durch Degranulation von 6,7% 
auf 0,1 % reduziert, wahrend die ungranulierten Basophilen bei infantilen von 
2,4 % auf 4,3 % vermehrt, bei erwachsenen von 2,9 % auf 1 % vermindert sind. 
Auch die Eosinophilen zeigen eine Verminderung von 38,4% auf 29% bzw. 
von 34,2% auf 23,3% und deutlichen Granulaverlust. Bei den Chromophoben 
dagegen stellte WOLFE eine Zunahme von 52,5% bzw. 61,7% auf 66,6% bzw. 
75,7% fest. Prinzipiell iibereinstimmend ist die Wirkung der Oestrinverabrei
chung bei kastrierten infantilen und erwachsenen Rattenweibchen und bei 
normalen infantilen und erwachsenen Rattenbocken; ebenso, nur abgeschwacht, 
wirken mehrmalige kleine oder eine einmalige groBe Dosis Oestrin bei infantilen 
weiblichen Ratten (WOLFE und CHADWICK 1936). Durch gleichzeitige Ver
abreichung von Progesteron wurde die Wirkung von Oestrin auf reife kastrierte 
Rattenweibchen nicht beeinfluBt. Auch nach lange dauernder Injektion von 
Oestrin (30-425 Tage) finden WOLFE und WRIGHT (1938) zunachst eine Hyper
trophie der Druse mit Degranulation der Chromophilen und Reduktion ihrer 
Zahl, wahrend die Chromophoben an GroBe und Zahl anwachsen. Die Degranu
lation der Chromophilen ist von einer Hypertrophie des Goigiapparates 
begleitet. Bei 9 von 37 Ratten kam es zum Auftreten von Adenomen, von 
denen drei Arten beschrieben werden. Auch CRAMER und HORNING (1936) 
sowie McEwEN, SELYE und COLLIP (1936) trafen nach Oestrinverabreichung in 
den Hypophysen ihrer Tiere Adenome an. 

SEVERINGHAUS (1937) entwirft von den nach Verabreichung von Follikel
hormon im Vorderlappen eintretenden Veranderungen zusammenfassend folgen
des Bild: Kleine oder maBige Dosen haben alE erstes Symptom eine Reizwirkung 
auf die Basophilen zur Folge, die sich in einer VergroBerung dieser Zellen aus
wirkt; auBerdem kommt es zu einer Neubildung von Basophilen aus Chromo
phoben. Der Golgiapparat vergroBert sich, die Mitochondrien treten starker 
hervor. Daran schlieBt sich bei maBiger Dosierung ein Granulaverlust der Baso
philen, der als Sekretabgabe gedeutet werden kann. Bei Fortdauer des Reizes 
greift die Degranulation der Basophilen weiter um sich, die Hypertrophie des 
Goigiapparates erreicht extreme Grade, auBerdem werden kleine, noch unreife 
Basophile vorzeitig in den SekretionsprozeB einbezogen. Auch bei einem Teil 
der Eosinophilen kommt es nunmehr zu einer Hypertrophie des Goigiapparates 
und zu Degranulation. Nach groBen Dosen endlich oder nach lang dauernder 
Verabreichung von Dosen iiber der physiologischen Grenze findet man einen 
Vorderlappen, dessen eosinophile und basophile Zellen ihre Granula zumeist 
vollstandig entleert haben, wahrend der Golgiapparat in beiden Zellarten stark 
hypertrophisch ist. SEVERINGHAUS deutet diesen Befund dahin, daB die Zellen 
in iibergroBem AusmaB Sekret bereiten und ausscheiden, ohne dasselbe in Form 
von Granula zu speichern. Daraus erklart sich, daB die Implantation einer der
artigen Driise geringere gonadotrope Wirkung hat als eine normale Druse, obwohl 
sie letztere um das 6-7fache an GroBe iibertreffen kann und starker sezerniert. 
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Die Ergebnisse der verschiedenen Autoren sind demnach nicht ganz ein
heitlich, was ja bei der schwankenden Dosierung, der verschiedenen Herkunft 
der Hormonpraparate und der wechselnden Versuchsdauer zu erwarten ist. 
Dazu kommen die Schwierigkeiten in der Unterscheidung der degranulierten 
Basophilen und Chromophoben, die zweifellos auch bei den Differenzen in den 
Angaben von WOLFE und SEVERINGHAUS eine Rolle spielen. Immerhin tritt 
auch bei diesen Autoren als eine Hauptwirkung der Oestrinverabreichung die 
Degranulation der Basophilen, wie spater auch der Eosinophilen, hervor. 1m 
ganzen kommt es nach iibermaBiger Zufuhr von Follikelhormon 
bei normalen wie kastrierten Tieren Zu cellularen Veranderungen, 
die gewisse Ahnlichkeit mit den Umbildungen der Schwanger
schaftshypophyse zeigen. 

Weniger eingehend ist bis jetzt die Wirkung des Luteohormons auf die 
Hypophyse untersucht. SEVERINGHAUS (1937) nimmt an, daB das Progesteron 
eine Reizwirkung auf die Eosinophilen ausiibt, im UbermaB verabreicht oder 
sezerniert solI es auch die Basophilen stimulieren. 

Merkwiirdigerweise wird die starke VergroBerung des Vorderlappens, die nach Ver· 
abreichung von Follikelhormon eintritt, beinahe vollstandig unterdriickt, wenn gleichzeitig 
mit dem Follikelhormon (Oestrin) groBe Dosen von Schwangerenharnextrakt (Follutein) 
injiziert werden (WOLFE 1937). Auch die Degranulation der chromophilen Zellen, ihre 
prozentuale Abnahme und die Zunahme der Chromophoben wird stark abgeschwacht. 
Bei kastrierten Rattenweibchen wird die Wirkung des Oestrins durch das Follutein nicht 
beeinfluBt. Bemerkenswert ist die starke Gewichtszunahme der Ovarien infantiler wie 
erwachsener Weibchen auf Verabreichung von Oestrin + Follutein (15,1 bzw. 48,1 mg 
gegen 121 bzw. 346 mg). 

Die VergroBerung der Hypophyse durch Follikelhormon (Estron) bleibt interessanter
weise bei infantilen Ratten beiderlei Geschlechts wie reifen Bocken auch aus, wenn gleich
zeitig mit Estron Testosteronpropionat verabreicht wird (WOLFE und HAMILTON 1937b). 
1m cellularen Bild zeigt sich bei diesen Tieren nur eine Degranulation der Basophilen, wahrend 
Eosinophile und Chromophobe unbeeinfluBt bleiben (IOmal pro die 500 y T.). 

Beachtenswert ist, daB die tierische Hypophyse mit schwangerschafts
ahnlichen Veranderungen auch auf Faktoren reagiert, die mit Schwangerschaft 
nicht das Geringste zu tun haben. Schon BERBLINGER (1914, 1921) wies auf 
eine ahnliche Wirkung von Peptonen hin, wahrend LEHMANN (1928) die Hypo
physe nach Injektion von krystallisiertem PflanzeneiweiB (Novoprotin) un
verandert fand. ABRAMOW (1913) erhielt bei der Ratte durch Injektion von 
Diphtherietoxin schwangerschaftsartige Veranderungen. BANIECKI (1928) erzielte 
bei Meerschweinchen durch Pferdeserum Veranderungen, fiigt aber bei, daB 
das Bild einer typischen Schwangerschaftshypophyse Unterschiede zeigte. Bei 
der gleichen Tierart beobachteten WEIS und FLORENTIN (1934) nach wieder
holter Zufuhr von Ovoalbumin eine schwangerschaftsahnliche Veranderung, 
"die zeigt, daB man an der Spezifitat der eosinophilen Reaktion der Schwanger
schaftshypophyse zweifeln kann". HUDITZA (1935) erzielte beim M eerschweinchen 
schwangerschaftsahnliche Veranderungen durch Injektion von "Lipadrenin" 
(Nebennierenrindenextrakt) . 

Bei den Versuchen von GUYER und CLAus (1933), die in der Rattenhypophyse 
nach Implantation von Carcinom in den Uterus dieselben Bilder beobachteten, 
wie bei Schwangerschaft oder Injektion von Follikelhormon, spielte wohl eine 
Reizwirkung iiber das Ovarium eine Rolle, da die Veranderung bei kastrierten 
Tieren schwacher ausfiel. 

<5) Die Bedeutung der Sch wangerschaftsveranderungen 
des Vorderlappens. 

Lange Zeit stand man der Frage, welche Bedeutung den Schwangerschafts
veranderungen der menschlichenHypophyse zukommt, ganzlich ratIos gegeniiber. 
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Da schien die Entdeckung der gonadotropen Hormone und noch mehr der 
Nachweis ihrer starken Zunahme zur Zeit der Schwangerschaft die Losung 
des Ratsels zu bringen. Denn was lag naher, als das Auftreten der Schwanger
schaftszeHen mit dieser gesteigerten Produktion von gonadotropem Hormon in 
Zusammenhang zu bringen. Um so uberraschender war der erstmals von 
PHILIPP (1930a-c) erbrachte Nachweis, daB die Implantation der Hypophyse 
schwangerer Frauen auf die Ovarien infantiler Miiuse ganzlich wirkungslos ist. 
Erst im Spatwochenbett - 20 Tage post partum - hat die Hypophyse ihre 
Fahigkeit zu positiver ZONDEK-AsCHHEIMERscher Reaktion wiedergewonnen. 
Auch EHRHARDT und MAYER (1930), VOZZA (1932), SCHOCKAERT und SIEBKE, 
ZONDEK (1935) erhielten mit Schwangerenhypophysen nur negative Resultate. 
In volliger Ubereinstimmung damit erwies sich auch die teratogene, durch 
Chorionepitheliom erzeugte Schwangerschaftshypophyse im Implantations
versuch bei der infantilen M aus als voHkommen wirkungslos (ROSSLER, 
MATTHIAS, HEIDRICH, FELS und MATTHIAS, SIEGMUND). Andererseits ist durch 
eine Reihe von Untersuchungen (ESKIN 1936, KIDO 1937) nachgewiesen, daB 
menschliche Placenta und Chorionzotten fahig sind, Prolan zu bilden. Auf 
diese Beobachtungen grundet sich die zur Zeit herrschende Auffassung, 
daB die Schwangerschaftszellen der mensch lichen Hypophyse fur 
die Bildung des wahrend der Schwangerschaft in so groBen 
Mengen auftretenden Prolans nicht in Betracht kommen. 

Nicht mit Unrecht machte ZONDEK (1935, S. 377) darauf aufmerksam, daB 
die SchluBfolgerung trotz aHem ein TrugschluB sein kann. Denn die Tatsache, 
daB der Vorderlappen der Schwangeren im Implantationsversuch hormonfrei 
ist, kann auch darauf beruhen, daB die Abgabe der im Vorderlappen im Uber
maB produzierten gonadotropen Hormone zur Zeit der Schwangerschaft besonders 
rasch erfolgt, so daB die im Vorderlappen gelagerten Vorrate nur sehr gering 
sind. ZONDEK verweist dabei unter anderem auf das Beispiel der Basedow
Schilddruse, deren Gewebe trotz gesteigerter Produktion weniger Thyroxin 
enthalt als die normale Druse. Bemerkenswert ist auch, daB nach ZONDEK 
bei Kilhen und Schweinen der Gehalt des Vorderlappens an gonadotropem 
Hormon in der Graviditat gegenuber dem nicht schwangeren Zustand nicht 
wesentlich verandert isP. "Bei der Kuh und dem Schwein finden wir im Blut 
und Harn zur Zeit der Schwangerschaft keine Prolanvermehrung, die Placenta 
enthalt kein Prolan. Hier braucht also der Vorderlappen nicht wie beim 
Menschen und Allen die starke Hormonproduktion in der Graviditat zu entfalten. 
Hier finden wir infolgedessen im Vorderlappen in der Schwangerschaft fast die 
gleichen Hormonwerte wie auBerhalb der Graviditat". Nach MAGISTRIS (1932) 
ist in der Hypophyse von Kilhen und Schweinen sogar ein hoherer Gehalt an 
gonadotropem Hormon nachzuweisen. Auch der Vorderlappen der graviden 
Stute enthalt im Gegensatze zum Menschen groBe Mengen gonadotropes Hormon 
(H. M. EVANS 1933, ZONDEK 1935). ZONDEK folgert, daB erstens der Hypo
physenvorderlappen an sich zur Produktion groBer Prolanmengen in der Gravi
ditat befahigt ist, zweitens, daB der Prolangehalt des Vorderlappens zur Zeit 
der stark erhohten Prolanproduktion niedriger ist als zur Zeit der geringen 
Hormonproduktion, so daB man also aus dem niedrigen Hormongehalt des 
Vorderlappens nicht schlieBen darf, daB er an der Hormonproduktion unbeteiligt 
ist und drittens, daB der Vorderlappen der graviden Stute im Gegensatz zum 
M enschen Prolan enthalt, was darauf zuriickgefUhrt werden kann, daB der 
Prolanumsatz der Stute nicht so groB ist wie bei der Frau, die im Gegensatz 

1 BACON (1930) fand die Hypophyse schwangerer Kiihe armer an gonadotropem Hormon 
wie die Hypophysen nichtschwangerer; der Hormongehalt des Elutes war dagegen hei 
schwangeren Tieren hoher. 
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zur Stute groBe Prolanmengen durch den Harn eliminiert. "Je groBer also der 
Prolanbedarf ist, urn so groBer ist die Prolanproduktion im Vorderlappen, urn 
so kleiner kann der jeweilige Prolangehalt des Vorderlappens sein" (1. c. S.382). 

Die VerhiiJtnisse scheinen demnach bei der Schwangerschaftshypophyse ahn
lich zu liegen wie bei der durch Follikelhormon vergroBerten Hypophyse, bei 
der ebenfalls das morphologische Bild gesteigerter hormonaler Tatigkeit mit 
gel'ingem Implantationseffekt verbunden ist (s. S.220). Ebenso wie ZONDEK 
hebt auch SEVERINGHAUS (1937) hel'vor, daB der Implantationsversuch nur 
ein Urteil uber den augenblicklichen Hormongehalt der implantierten Hypophyse, 
nicht aber uber ihre Aktivitat gestattet. 

Es besteht also die Wahrscheinlichkeit, daB die Schwangeren
hypophyse trotz des geringen Implantationseffektes, entgegen der 
landlaufigen Meinung, in gesteigertem MaBe hormonal tatig ist. 
Die Frage, welche Hormone dabei produziert werden, ist damit allerdings noch 
nicht gelOst. 

In letzter Zeit stellte ERDHEIM (1936) die These auf, daB die Schwanger
schaftszellen das zur Zeit der Graviditiit in besonderem AusmaB benotigte 
Wachstumshormon bilden. Schon PHILIPP (1930c) sprach die Vermutung aus, 
daB die Hauptzellen und Schwangerschaftszellen fUr das Wachstum verant
wortlich seien, "wobei den Schwangerschaftszellen speziell die Regulierung des 
Wachstums des schwangeren Uterus und seines Inhalts zufiele". Irgendwelche 
Beweise fiir die Rolle bl'ingt jedoch PHILIPP nicht bei. ERDHEIM geht bei del' 
Begrundung seiner Annahme vor allem von dem schon oben (s. S. 216) erwahnten 
SIEGMUNDSchen Fall eines Chorionepithelioms bei einem Kinde aus. Das 
61/ 2jahrige Madchen maB bei seinem Tode 132 cm, also 22 cm uber den normalen 
Durchschnitt; das Handskelet zeigte den Ossifikationsbefund eines 12- bis 
13jahrigen. Das Kind war also im Wachstum um etwa '51/ 2 Jahre voraus. 
ERDHEIM bringt nun diese Steigerung des Korperwachstums mit der durch 
das Chorionepitheliom hervorgerufenen schwangerschaftsartigen Veranderung 
der Prahypophyse in Verbindung. 

Fur die Richtigkeit der Annahme, daB die Schwangerschaftszellen ein 
Wachstumshormon erzeugen, spricht nach ERDHEIM schon ihr histologisches 
Verhalten, ihre eosinophile Granulierung, die jener der eigentlichen Eosinophilen, 
wie ERDHEIM nunmehr annimmt, nahesteht. Die durch die Schwangerschafts
zellen gesteigerte Bildung von Wachstumshormon kommt nach ERDHEIM vor 
aHem dem Fetus zugute, der des Wachstumshormons, das moglicherweise von 
etwas anderer Art ist als das von den Eosinophilen produzierte, in hohem 
MaBe bedarf. 

Einen weiteren Beweis erblickt ERDHEIM darin, daB die Hypophyse bei 
angeborenem Schilddrusenmangel "ein der Schwangerschaftsveranderung sehr 
nahestehendes oder gleichendes Bild" zeigen kann. Nach ERDHEIM "ist es klar, 
daB beim vollstandigen Mangel des einen Wachstumsorganes, der Schilddruse, 
eben das andere Wachstumsorgan einspringt, und zwar mit einer Veranderung, 
die wir eben erst als typisch fUr die gesteigerte Produktion von Wachstums
hormon kennengelernt haben". Aufgabe weiterer Untersuchungen wird es 
sein, nachzuweisen, wieweit sich diese von ERDHEIM entwickelte Theorie auch 
experimentell begrunden laBt. 

1m Gegensatze zu diesen Theorien, die die Veranderungen der Schwanger
schaftshypophyse als Zeichen einer Steigerung ihrer hormonalen Tatigkeit 
deuten, steht jene von WEIS (1934), nach welcher die Veranderungen Anzeichen 
einer Hemmung der sekretorischen Tatigkeit sind, die zu einer Speicherung 
von Inkretstoffen fUhrt. Er betrachtet die Eosinophilen der schwangeren 
Meerschweinchenhypophyse dementsprechend als eine gewohnliche, unspezifische 
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Reaktion, die wahrscheinlich durch EiweiBstoffe der Placenta und des Gelb
korpers veranlaBt wird und jener vergleichbar ist, die durch Injektion un
spezifischer EiweiBstoffe hervorgerufen werden kann. Die rapide, starke Aus
schiittung des aufgespeicherten Materials in den Kreislauf, zu der es (beim 
Meerschweinchen) unmittelbar nach der Geburt kommt, deutet WEIS dahin, 
daB dadurch eine fordernde Wirkung auf die Lactation ausgeiibt wird. Auch 
hier bedarf es zur Klarung der Frage noch weiterer Versuche, zumal, nach den 
KmKMANschen Untersuchungen (s. S.213) auch die morphologische Unterlage 
nicht gesichert erscheint. 

p) Das Bindegewebsgeriist des Vorderlappens. 

or.) Das kollagene Bindegewe be. 
pie Hypophyse ist in ihrer ganzen Ausdehnung von einer bindegewebigen 

Kapsel umschlossen, deren Verhalten schon an friiherer Stelle (s. S. 160) naher 
beschrieben wurde. Innerhalb des Organs selbst trifft man beim Menschen 
leimgebendes Bindegewebe in groBerer Menge fiir gewohnlich nur an wenigen 
Stellen an: einmal an der Grenze von Driisenteil und Hirnteil und dann im 
Bereich des Bindegewebe-GefaBstranges, der am sog. Hilus der Hypophyse in 
den Driisenteil eintritt und sich im weiteren Verlauf in die beiden seitlichen 
Bindegewebe-GefaBstrange teilt. 

DaB sich gerade die genannten Stellen durch eine starkere Ausbildung des 
Bindegewebes auszeichnen, ist entwicklungsgeschichtlich leicht verstandlich. 
Das Bindegewebe der Zwischenzone geht aus dem schmalen Mesenchymstreifen 
hervor, der schon friihzeitig zwischen Riickwand des Hypophysensackchens 
und Processus infundibularis auftritt. Der mittlere Bindegewebe-GefaBstrang 
aber entspricht deI1l gefaBfiihrenden Mesenchym, das im Hilus des Hypophysen
korbchens von den emporwachsenden Driisenstrangen umfaBt wird, wahrend 
sich die vom mittleren Strang abzweigenden Seitenstrange auf das Mesenchym 
zuriickleiten, das den Binnenraum des Korbchens ausfiillt und durch die Mittel
wulstplatte in eine rechte und linke HaIfte geteilt wird (s. S.27 und Abb. 14 
bis 16). 

Beim Erwachsenen breitet sich der mittlere Bindegewebe-GefaBstrang am 
vorderen Umfang des intraglandularen Abschnittes des Hypophysenstieles aus. 
An dieser Stelle findet man auf Horizontalschnitten durch das obere Drittel 
der Hypophyse eine bald breitere, bald schmalere Zone, die sich durch starker 
entwickeltes kollagenes Bindegewebe auszeichnet (s. Abb. 139). Dasselbe 
umschlieBt neben groBeren arteriellen und venosen BlutgefaBen auch eine 
Anzahl von Driisenzellstrangen. Die letzteren bestehen fast ausschlieBlich aus 
kleinen und mittelgroBen y-Zellen, sowie aus undifferenzierten Driisenzellen, 
so daB diese Gegend nicht nur durch das reichliche Bindegewebe, sondern auch 
durch den hellen, blaB gefarbten Oharakter ihrer Zellstrange gekennzeichnet 
ist. Die Region entspricht einem Teil der sog. chromophoben Zone des Vorder
lappens. Auch das die Driisenstrange einhiillende Bindegewebe ist im Bereich 
dieser Zone betrachtlich verdickt. 

Der mittlere Bindegewebsstrang geht hirnwarts in das Gewebe des Trichter
lappens iiber. Nach abwarts bedeckt er innerhalb des Vorderlappens den Hypo
physenstiel, urn sich dann etwas oberhalb der Stelle, wo dieser nach riickwarts 
zum Hinterlappen umbiegt, in einen linken und rechten Schenkel zu teilen, 
deren jeder nach vorne seitwarts in die Masse des Vorderlappens eindringt. Die 
Abgangsstelle ist nicht immer in gleicher Hohe gelegen, wie auch die Starke des 
mittleren Bindegewebe-GefaBstranges erhebliche individuelle Unterschiede auf
weist. 
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Abb.139. Mittlerer Bindegewebe·GefiiBstrang (BG), i Hut intraglanduliirer Abschnitt des Hypophysenstieles. 
Die hellen, aus y-Zellen bestehenden ZeUstriinge treten deutlich hervor. 24jiihriger. Formol. Paraffin. 

7 fL. Kresazan. Itotfiltcr. Vergr. 1:34. 

Abb. 140. Seitlicher Schenkel (Sch) vom mittleren Bindegewebe-GefiiBstrang (mBg) zum seitlichen Bindegewebe
Gefiillstrang. Weiteres wie Abb. 139. 10[.<. Azan. Rotfilter. Vergr.1:22. 

Handbuch der mikroskop. Anatomic VI/3. 15 
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Abb.141. Seitlichcr Bindegewebe-GefiiBstrang auf dem Horizon
talschnitt durch die Hypophyse in der Hohe seiner starksten Ent
wicklung. Die GefilBe sind stark mit Blutkorperchen angefiillt, 
die im Photo aber nur schwach siehtbar sind, da die Aufnahme mit 
Rotfilter hergestellt ist. 27jilhriger. Bouin. Paraffin. 10 (I.. Azal1. 

Rotfilter. Vergr.1:34. 

Die auseinanderweichen
den Schenkel finden in den 
seitlichen Bindegewebe-Ge
faBstrangen ihre Fortsetzung, 
die auf einem Horizontal
schnitt etwa durch die Mitte 
der Hypophyse in sym
metrischer Lage im rechten 
und linken Seitenteil des 
Vorderlappens als drei- oder 
vieleckige Querschnitte deut
lich hervortreten (s. Abb. 46, 
S. 65). Die verbindenden 
Schenkel verlaufen etwas 
schrag von hinten oben nach 
vorne unten, weshalb sie auf 
Horizontalschnitten zumeist 
nur stuckweise sichtbar sind. 
In so vollstandiger Weise wie 
in Abb. 140 bekommt man 
das Verbindungsstuck ge
wohnlich nuraufentsprechen
den Schragschnitten zu Ge
sicht. Hier aber laBt sich sehr 
gut beobachten, wie von dem 
die Vorderseite des Hypo-
physenstieles bedeckenden 

Bindegewebe ein (im vorliegenden Fall an der schmalsten Stelle 360 Jl breiter) 
aus leimgebendem Bindegewebe und BlutgefaBen bestehender Strang seitwarts 

Abb.142. ScitJicher Bil1degewebe-GefilBstrang auf dem 
Horizontalschl1itt im ul1teren Bereich kurz vor dem vOl
ligen Versehwinden. Der Strang ist auf wenige Bil1de
gewebsknoten und -masehen reduziert. 27 jilhriger. 
Bouin. Paraffin. 1O!.t. Azan. Rotfilter. Vergr. 1: 34. 

nach vorne zieht, urn sich dann zum 
seitlichen Bindegewebe-GefaBstrang zu 
verbreitern. Dabei strahlen einzelne 
septenartige Blatter und feinere 
Strange in das umgebende Paren
chymgewebe aus. 

Die seitlichen Bindegewebe
GefaBstrange stellen unregelmaBig 
begrenzte, von zahlreichen venosen 
und einigen arteriellen GefaBen durch
zogene Gebilde dar, von denen aus 
Septen und Strange in das Drusen
gewebe eindringen (s. Abb. 141). Die 
GroBe der Bindegewebe-GefaBstrange 
wie auch ihre Gestalt ist individuell 
sehr verschieden. Auch FUCHS findet 
betrachtliche Unterschiede; nach ihm 
schwankt der Durchmesser zwischen 
100-600 Jl. In meinen eigenen Pra
paraten fand ich in Drusen mit 
normal entwickeltem Bindegewebe 
Strange mit einem Querschnittsdurch

messer bis zu 800-1200 Jl. Natiirlich wird der Durchmesser auch durch den 
Fullungszustand der GefaBe beeinfluBt. So sind auch in dem stark hervor-



Der Driisenteil der Hypophyse. 227 

tretenden Bindegewebestrang der Abb. 144 die zumeist quergetroffenen GefiWe 
stark gefiillt. Bei Kontraktion und Entleerung der GefaBe dagegen erfahrt 
das Querschnittsbild des Bindegewebestranges eine betrachtliche Reduktion. 
Je weiter man den Bindegewebestrang in der Horizontalschnittserie nach 
abwarts verfolgt, desto sparlicher werden Bindegewebe und GefaBe. SchlieBlich 
findet sich nur mehr ein dunner, unregelmaBig gestalteter Fleck, dann ein 
kleiner Komplex von bindegewebigen Septen wie in Abb. 142, bis auch diese 
im untersten Abschnitt des Vorderlappens vollstandig verschwinden. Niemals 
laBt sich in der normalen Druse einer der beiden Seitenstrange etwa bis zur 
Kapsel des Vorderlappens durchverfolgen, ein Verhalten, das mit der Genese 
dieser Gebilde vollig im Einklang steht. Ebensowenig werden, wie namentlich 
im alteren Schrifttum behauptet wurde, von der Kapsel starkere bindegewebige 
Septen in das Innere des Parenchyms abgegeben. Auch von einer Lappchen
bildung ist nichts zu sehen. 

Am Horizontalschnitt durch eine frische Hypophyse verursachen die in den seitlichen 
Bindegewebestrangen verlaufenden GefaBe infolge einer Retraktion ihrer Wandung die 
Bildung eines kleinen Griibchens, auf das schon WENZEL (1810) aufmerksam machtc_ 
ARNOLD (1838) wies nach, daB die von WENZEL beobachteten Kanalchen nichts anderes 
als Arterien und Venen sind, die sich teils von der Insertion des Trichters aus auf diesem 
Wege im Gewebe des Hirnanhanges verbreiten, teils sich aus demselben an dieser Stelle 
wieder sammeln. LUSCHKA (1860) dagegen betrachtet irrtiimlich die KaniHe "als Samme!
platze nur von Venenblut". 

Die Bindegewebe-GefaBstrange wurden teilweise auch von ROGOWITSCH, SCHONEMANN, 
THOM, LAUNOIS und MULON gesehen. Sie spielen bei ersteren als Begrenzung des sog. 
dreieckigen Raumes eine Rolle, womit das zwischen den auseinanderweichenden Schenkeln 
gelegene Gebiet des Driisenparenchyms bezeichnet wird. Eingehender wurden die Strange 
von FucHs (1924) beschrieben, der sie Fasciculi laterales hypophyseos benennt. 

Schon oben wurde hervorgehoben, daB in der Ausbildung der Bindegewebe
GefaBstrange betrachtliche individuelle Unterschiede bestehen; bald treten sie 
sehr deutlich hervor, bald sind sie unscheinbar und klein. Naturlich laBt sich 
uber ihre Ausbildung nur an Hand vollstandiger Serien etwas aussagen, da an 
Einzelschnitten Tauschungen durch verschiedene Schnitthohen kaum zu ver
meiden sind. Gelegentlich kommen auch starkere Abweichungen von der 
normalen Form vor. So kann man z_ B. an Stelle eines von oben nach unten 
verlaufenden Korpers ein querliegendes Gebilde antreffen. 

Die verschiedentliche GroBe der Bindegewebestrange wurde an einem sehr kleinen 
Material auch von WINTERSTEIN (1937) beobachtet, von diesem aber als Zeichen eines 
wechselnden Kontraktionszustandes des "Hypophysenstromas" gedeutet. Der Autor sieht-
allerdings ohne Beweisgriinde - das bindegewebige Geriist des Vorderlappens als kontrak
tionsfahig an und glaubt, daB durch eine aktive Zusammenziehung desselben das Blut 
aus den Sinuscapillaren in die Venen der Hypophyse abgedrangt wird. 

Der mittlere, me die beiden seitlichen Bindegewebe-GefaBstrange werden 
von typischem leimgebenden Bindegewebe gebildet (s. auch Abb. 320, S. 481). 
Die auf dem Querschnitt 1-5/1 messenden kollagenen Fasern verlaufen uber
wiegend in der Langsrichtung der Strange, wenn sie auch immer wieder durch 
abzweigende Bundel miteinander verflochten sind. Sie sind mit allen zur Farbung 
des kollagenen Bindegewebes gebrauchlichen Methoden darstellbar. Bei An
wendung der ublichen Silbermethoden (BIELSCHOWSKy-MARESCH usw.) nehmen 
sie in typischer Weise und im Gegensatze zu den das Parenchym durchziehenden, 
schwarz impragnierten Gitterfasern einen braunlichen oder braunvioletten 
Farbton an. Die einzelnen Fasern sind im Bereich der Strange von feinen ela
stischen Fasernetzen umsponnen, die ebenfalls der Lange nach ausgerichtet sind, 
im Horizontalschnitt also meist nur als feine Punkte hervortreten. Innerhalb 
der Bindegewebe-GefaBstrange findet sich demnach reichliches elastisches Gewebe, 
das auch noch in den groBeren, von ihnen abgehenden Septen nachweis bar ist, 
dann aber vollstandig verschwindet, so daB das zwischen den Drusenstrangen 

15* 
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vorhandene, aus Gitterfasern bestehende Stroma von elastischen Fasern vollig 
frei ist. 

Die Angabe von GUERRINI (1904), daB sich im lnnern des Vorderlappens keine 
elastischen Fasern vorfinden, bedarf demnach einer Einschrankung. Ebenso ist die Angabe 
von VOLTERRA (1925) zu korrigieren, daB elastisches Gewebe im Fasciculus lateralis nur 
in der \Vandung des arteriellen GefiiBes vorkommt. 

Zwischen den kollagenen Fasern laBt sich an gut fixierten und mit der 
MAssoNschen Dreifachfarbung behandelten Praparaten sehr schon das netzig 
verzweigte Cytoplasma der Fibrocyten erkennen. AuBer Fibrocyten finden sich 
zwischen den kollagenen Fasern auch typische Histiocyten und in wechselnder 
Menge auch Gewebsmastzellen. Glattes Muskelgewebe ist nur in der Wandung 
der GefaBe vorhanden, innerhalb der kollagenen Faserstrange fehIt es vollstandig. 
In seltenen, wahrscheinlich durch Krankheit beeinfluBten Fallen fand ich im 
Bereich der seitlichen Bindegewebe-GefaBstrange kleinere Ansammlungen von 

lymphoidem Gewebe. -ober das VerhaIten der 
in den Bindegewebestrangen verlaufenden Ge
faBe s. S. 481£. 

111/---- 1'., 

Abb. 143. Halbschematische Darstellung 
des Verhaltens von interparenchymatosem 
Bindegewebe und Sinuscapillare im Vor
deriappen. Bm Basalmembran, Ez Endo
thelzel1e der Sinuscapillare, F Kern eines 
Fibrocyten, GJ! Grundhiiutchen del Sinus
capillare, K interstitielles argyrophiles 
Fasergewebe zwischen Grnndhiiutchen 
und BasalmeInbran; _ zwischen den Fasern 

DaB die seitlichen Bindegewebe - GefaBstrange, 
wie WINTERSTEIN (1937) angibt, "allseitig von einer 
Lage von Rotzellen" (d. i. O(-Zellen) umgeben sind, 
konnte ich in dieser AusschlieBlichkeit niemals fest
stellen; stets grenzen auBer O(-Zellen aueh fJ- und 
y-Zellen an. DaB die O(-Zellen in den 8eitenteilen des 
Vorderlappens besonders zahlreich sind, ist eine seit 
langem bekannte Tatsache (s. 8.186), die aber nichts 
mit den Bindegewebe-GefaBstrangen zu tun hat. 

fJ) Das argyrophile Bindegewe be 
(Gitterfasern). 

Das zarte, zwischen den Drusenzellstrangen 
des Vorderlappens vorhandene Stroma wird 
vorwiegend von sog. argyrophilem Bindegewebe 
gebildet. Dabei ist zwischen der Basal
mem bran der Zellstrange, dem Grund
hautchen der Sinuscapillaren und dem 
zwischen beiden gelegenen interstitiellen 
Fasergewebe zu unterscheiden (s.Abb.143). 

Kolloidtropfchen, Per Pericytenkern. 
Hinger. 25jiihrig. Fix. Susa. Paraffin. 

5 [.t. Azan. Vergr. 1: 1060. 

Die Basalmem bran. Betrachtet man ein 
gut fixiertes, mit Azan gefarbtes Praparat des 
V orderla ppens, so findet man die Oberflache der 

Drusenzellstrange durchgehends von einer zarten, scharf blau gefarbten Linie 
begrenzt (s. Z. B. Abb. 80,90,92,95,130 u. a.), die der sog. Basalmembran1 

der Zellstrange entspricht. Sie tritt im allgemeinen sehr deutlich hervor; nur an 
flach geschnittenen Stellen verschwimmt die scharfe Begrenzung zu einem schwer 
sichtbaren, nur blaB gefarbten Hautchen. Gerade diese Stellen eignen sich aber 
in vortrefflicher Weise, urn die Struktur der Basalmembran durch eine der 

1 lch schlieBe mich dem Vorschlag PLENKS (1927) an, die von Fasern durchsetzten 
hautchenartigen Bildungen, mit welchen das Bindegewebe an Epithelien grenzt, als "Basal
mem branen" zu bezeichnen, das 'Wort "Mem brana propria" dagegen nur fiir die seltenen 
wirklich homogenen, von einer Epithelbasis abgeschiedenen 8trukturen zu verwenden. 
Die gleiche Beschrankung wie fiir die Bezeichnung "Membrana propria" wiirde auch fiir 
deren Ubersetzung "Eigenhaut" odeI' "Eigenmembran" gelten. Die Bezeichnung "Basal
membran" ist fur die Zellstrange einer Hypophyse, eines Epithelkorpers oder einer Neben
niere allerdings nicht sehr sinngemaB, da man die Oberflache diesel' Zellstrange eigentlich 
nicht als Basalschicht bezeichnen kann. Am besten ware es, die Basalmcmbran als "Gitter
membran" zu bezeichnen, eine Benennung, die fiir alle Vorkommen gleich zweckmaBig ware. 
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bekannten, fUr die Impragnation der Gitterfasern ublichen Silbermethoden 
zur Darstellung zu bringen. Am besten gelang mir dies mit der ausgezeich
neten Eisen-Silbermethode von GOMORY (1937), die die Methoden von 
BIELSCHOWSKY-MARESCH, ACHlJCARRO, RIO HORTEGA, AMPRINO u. a . fUr diese 
Zwecke namentlich nach Carnoyfixierung an Klarheit, Sicherheit und Nieder
schlagsfreiheit weitaus ubertrifft. Erst durch sie wurden auch die allerfeinsten 
Netze der Basalmembran in einwandfreier Weise sichtbar, wahrend dies bei 
den anderen Methoden haufig nur unvollstandig der Fall ist. Namentlich bei 
den Tanninsilbermethoden hat man den Eindruck, daB die Faserchen durch 

Abb. 144. Flachenbild der Basalmembran (Bm) eines Driisenzellstrangcs. Bei Se ist eine anliegende Sinus
capillare im Flachschnitt getrofien, so daB das argyrophile Fasernetz des Grundhautchens ein Stiick weit 
sichtbar ist. 24jiihriger. Fix. Carnoy. Paraffin. 7!l. Eisen-Silbermethode nach GOMORY. Vergr. 1: 950. 

Auflagerung von Silberniederschlagen vergrobert werden. Auch Kornchen
reihen, fragmentierte Faserchen und feine Niederschlage treten bei den letzt· 
genannten Methoden gerade im Bereich der Basalmembran haufig genug auf: 
alles unvollstandig impragnierte Strukturen und Kunstprodukte, an deren 
Stelle man in Eisen-Silberpraparaten glatt konturierte, feine Fasergeflechte 
vorfindet. 

Als Beispiel fur die Struktur der Basalmembran diene Abb. 144, die in ihrem 
mittleren Teil ein kleines Stuck einer flach getroffenen, dem Driisengewebe auf
liegenden Gittermembran wiedergibt, wahrend im unteren Abschnitt der Abbil
dung die Flachenansicht des Grundhautchens einer Sinuscapillare sichtbar ist. 
Auch Abb. 145 gibt ein deutliches Bild von dem uberaus feinen und dichten 
Faserfilz, der die Grenzflache zwischen Driisenzellstrangen und Bindegewebe 
bildet. In dieser Abbildung ist auch eine Anzahl groberer Gitterfasern sichtbar, 
die der Gittermembran aufgelagert sind und den interstitiellen argyrophilen 
Fasern zugehoren. Sie ziehen im ubrigen nicht lediglich iiber die Basalmembran 
hinweg, sondern treten auch immer wieder mit deren Fasernetzen in direkte 
Verbindung. 

An gut impragnierten Praparaten laBt sich ohne Schwierigkeit erkennen, 
daB die Oberflache samtlicher Driisenzellstrange von einer Basalmembran 
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bedeekt ist; aueh die upmittelbar unter der Organkapsel gelegenen, ihr anliegen
den Drusenzellstrange besitzen ihre Basalmembran, so daB sie also nirgends 
unmittelbar an das kollagene Gewebe angrenzen. 

1m Sehrifttum ist die feinere Struktur der Basalmembran wie in anderen 
Organen, so aueh in der Hypophyse umstritten. Wahrend PLENK (1927) die 
Auffassung vertritt, daB die Basalmembran der innersekretorischen Organe aus 
einer nicht impragnierten Grundsubstanz und einem in diese eingelagerten Netz
werk von Gitterfasern besteht, ist AMPRINO (1936) der Ansicht, daB zwischen 
den Maschen des Fasergeflechts keine gelartige Substanz vorhanden ist. Also 

11m 

'c 

Abb.145. FHichenansicht der Basalmembran von Driisenzellstrangen des Vorderlappens. In der Mitte ist die 
Basalmembran abgekuppt, so daB die Kerne der darunterliegenden DriisenzeUen sichttar werden. Auf den 
Basalmembranen sind interstiticIIe Gitterfasern sichtbar. Se SinuscapiIIaren. 24jahriger. Fix. Carnoy. 

Paraffiu. 7 Il. Eisen·Silbermethode nach GOMORY. Vergr.1:550. 

die gleiche Gegensatzlichkeit der Auffassung, die sich hinsichtlich der Basal
membran auch sonst bis in die letzte Zeit verfolgen laBt (s. ROULET 1937, MUTO 
1937). Sieher ist, daB eine Beantwortung der Frage nur durch Untersuchung 
der Basalmembranen des Vorderlappens selbst moglich ist, wahrend die so haufig 
ubliche -obertragung der in anderen Organen gewonnenen Befunde sehr leicht 
zu Irrtumern fiihren kann. So sind sich auch die fur die Nebenniere, Epithel
korper, Schilddruse usw. ermittelten Strukturen nicht einfach auch fur die 
Hypophyse gultig. Weiterhin wird oft vergessen, daB die Basalmembran auch 
innerhalb des gleichen Organes nichts Starres, Unveranderliehes darstellt, sondern 
in ihrer Struktur durch wechselnde Faktoren beeinfluBt werden kann. 

Was nun die Verhaltnisse im Vorderlappen betrifft, so ist meines Erachtens 
das wesentliche, stets vorhandene Strukturelement der Basalmembran nicht 
eine hyaline Grundsubstanzlamelle, sondern das flachenhaft entwickelte Faser
gefleeht. Der grobe Vergleich mit einem dunnen Seidenpapier zeigt, daB der 
Eindruck einer geschlossenen Membran durch flachenhaft orientierte Faser
geflechte sehr wohl auch ohne Vorhandensein einer festen Grundsubstanz 
moglich ist. Der Vergleich hinkt insofern, als es im Korper keine trockene 
Membran gibt und so finden wir auch in der Tat die Basalmembran von einer 
Flussigkeit durchtrankt, deren Charakter offensichtlich in ein und derselben 
Druse zwischen sol- und gelartiger Beschaffenheit schwanken kann. Bei Ver-
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suchen, neben dem silberimpragnierten Fasergeflecht der Basalmembran durch 
Nachfarbung mit verschiedenen Teerfarbstoffen (z. B. Pikroblauschwarz, 
Indigocarmin, Anilinblau) auch die sog. hyaline Grundsubstanz zur Darstellung 
zu bringen, konnte ich feststellen, daB sich bei einem Teil der Membranen zwischen 
den Fasern nicht die geringsten Spuren einer farbbaren Substanz nachweisen 
lassen, wahrend es bei einem anderen Teil derselben ohne Schwierigkeit gelingt, 
eine sich blaB anfarbende Zwischensubstanz sichtbar zu machen. Sehr eindrucks
voll in ihrer Gegensatzlichkeit zur geschlossenen Membran sind in diesen Fallen 
helle, scharf begrenzte Locher, die sich in einzelnen flachgetroffenen Basal
membranen auffinden lassen. All diese Beobachtungen fiihren mich zu der 
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Abb.146. Abb.147. 

Abb.146 und 147. Halbschematisehe DarsteIIung der Wandung des SinuscapiJIaren des Vorderlappens. 
Bm Basalmembran. D DriisenzeIIen. Ez EndothelzeIIe mit liingliehem Kern und deutlieh siehtbarem Cyto
plasma. Gk Grundhautchen, dem Endothel dieht anliegend; zwischen Grundhautchen und Basalmembran 
ist ein feiner Spaltraum sichtbar. Per Pericytenkern; auf beiden Langsseiten des Kernes ist die feine Linie 

des Grundhautehens siehtbar. Hinger. 25jahrig. Fix. Susa. Paraffin. 51-1. Azan. Vergr. 1: 1060. 

Annahme, daB die Lucken der Gittermembran intravitam von sekrethaltiger 
Fliissigkeit geschlossen sind, deren Charakter standig von sol- bis gelartiger 
Beschaffenheit wechselt. Ein solcher Wechsel wurde - nicht fiir die Basal
membran der Hypophyse, sondern fUr die anderer Organe - kiirzlich auch 
von MUTO (1937) angenommen, der je nach dem Charakter der "Grundsubstanz" 
(solartig, gelartig und Kombination von gel- und solartiger Schichtlage) drei 
Typen von Basalmembranen unterscheidet. 

Bezuglich der Anordnung der Fasern ist festzustellen, daB die Faserchen 
der eigentlichen Basalmembran zumeist filzartig miteinander verflochten sind. 
Wenn man an vielen Stellen den Eindruck einer parallelen Streifung gewinnt, 
so beruht dies meist darauf, daB grobere, aufgelagerte Faserbundel, die oft 
bandartigen Charakter haben, also mehr breit als dick sind, uber kiirzere Strecken 
einen parallelen Verlauf einschlagen. 

Das Grundhautchen der Sinuscapillaren. Ganz ahnlich wie die Ober
flache der Driisenstrange von der Basalmembran bedeckt wird, sind die zwischen 
ihnen verlaufenden Sinuscapillaren1 von dem sog. Grundhautchen um
schlossen. Die Sinusca pillaren des V orderla ppens besitzen durchgehends eine 
geschlossene Wandung. Die Kerne der Endothelzellen sind gut sichtbar; sie 
springen meist etwas in die Lichtung des GefaBes vor (s. Abb. 146; auch in den 

1 Die Sinuscapillaren werden im Schrifttum haufig als "Sinusoide" bezeichnet. MINOT 
(1900) fiihrte diesen Namen fUr GefaJ3e ein, die nur aus Endothel bestehen. Nach dieser 
Definition ist die Bezeichnung "Sinusoide" fUr die GefaJ3e des Vorderlappens nicht ganz 
zutreffend, da diese von Endothel und Grundhiiutchen gebildet werden. 
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Mikroaufnahmen Abb. 70, 87, 88, 115, 117, 128, 129 sind sie deutlich erkennbar). 
In gut fixierten Praparaten und nicht zu stark gedehnten GefaBen ist auch 
das schmale Cytoplasma der Endothelzellen zu verfolgen. Nach LAUNOIS 
bilden die Endothelzellen ein Syncytium; sie wiirden sich also ahnlich verhalten, 
wie es spater BRANCA (1914) fiir die Blutcapillaren der Nebenniere beschrieb, 
doch liegen eingehende Untersuchungen dariiber nicht vor. Das Endothelrohr 
wird umschlossen von dem sog. Grundhautchen, das im Azanpraparat ahnlich 
der Basalmembran am Langs- und Querschnitt als scharfe, blaugefarbte Linie 
(s. Abb. 146 und 147), am Flachschnitt dagegen nur als blaBblauer Schleier 
hervortritt. Einen capillaren Lymphspalt zwischen Endothel und Grund
hautchen, wie er von PFUHL, H. und E. LOESCHKE U. a. fiir die Blutcapillaren 

Abb.148. Flachschnitt durch eine Sinuscapillare des Vorderlappens. Das argyrophile Fasernetz des Grund
hautchens ist sehr deutlich sichtbar. Gh Grundhautchen. Bm Basalrnernbran. Fix. Carnoy. Paraffin. 711. 

Eisen-Silberrnethode nach GO~IORY . Vergr. 1: 950. 

des Bindegewebes usw. beschrieben wurde, konnte ich bei den Sinuscapillaren 
der Hypophyse nicht mit Sicherheit beobachten. 

In Silberpraparaten laBt das Grundhautchen ein dichtes Netzwerk feinster 
Gitterfasern erkennen. Ein Beispiel hierfiir bietet Abb. 148, die ein kleines 
Stiick der flachgetroffenen Wandung einer Sinuscapillare zeigt, in dem die 
argyrophilen Fasern des Grundhautchens nach der Methode von GOMORY 
impragniert sind. Auch in Abb. 144 ist das Fasernetz des Grundhiiutchens 
ein Stiick weit in der Flachenansicht zu verfolgen. Die feinen Gitterfasern 
sind vielfach, aber nicht immer, quer oder schrag zur Langsrichtung des GefaBes 
orientiert, wahrend grobere, langs verlaufende Fasern gewohnlich dem inter
stitiellen Fasergewebe angehoren. Ahnlich wie bei der Basalmembran gelingt 
es auch beim Grundhautchen zwischen den Silberfibrillen noch eine schwach 
farbbare Substanz nachzuweisen, mit dem Unterschied, daB sie sich beim 
Grundhautchen regelmaBig vorfindet und auch etwas starker farbbar ist. Das 
letztere kann aber auch durch die Mitfarbung des innen anliegenden Cytoplasm as 
der Endothelzellen bedingt sein. 

In das Grundhautchen der Sinuscapillaren sind langsgestreckte Kerne 
eingeschlossen, die wohl Pericyten zugehoren, deren Vorkommen im Vorder
lappen auch von H. und E. LOESCHKE (1934) kurz erwahnt wird. Die Kernp 
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erscheinen im Azanpraparat nicht viel dunkler als die Endothelkerne. Meist 
sind sie schmal zusammengepreBt. Ihre Lage im Fasergeflecht des Grund
hautchens ist auf Quer- und Langsschnitten an ihrer Begrenzung durch 
zwei feine auseinanderweichende, blaugefarbte Linien oft deutlich erkennbar 
(s. Abb. 147). Bemerkenswert im Hinblick auf die Frage der Genese der Peri
cyten ist, daB der Kern einer Pericyte auffallend haufig dicht neben dem Kern 
einer Endothelzelle angetroffen wird, dabei von diesem aber durch die schon 
erwahnte blaue Linie getrennt 
ist. Uber das Verhalten des 
Cytoplasmaleibes der Pericyten 
ist nichts bekannt. 

Das interstitielle Faser
gewe be. Zwischen Basalmem
bran und Grundhautchen findet 
sich ein Zwischenraum (Inter
stitium), der von einerwechseln
den Menge von interstitiellen 
Gitterfasern durchzogen ist. 
Der Spaltraum ist namentlich 
in den Zwickeln gut sichtbar, an 
denen Epithelstrange und Sinus
ca pillaren a useinanderweichen (s . 
Abb. 149). AndiesenStellen tritt 
auch die Selbstandigkeit von 
Grundhautchen und Basalmem
bran deutlich zutage, wahrend 
sich an anderen, namentlich 
langsgeschnittenen Strecken bei
de Gebilde so dicht aneinander
lagern konnen, daB sie den Ein
druck einer einheitlichen Mem
bran vortauschen. Doch ist auch 
an Langsschnitten die Doppel
linie von Grundhautchen und 
Basalmembran oft guterkennbar 
(s. z. B. die rechtsseitige GefaB

Abb. 149. Interstitielle Bindegewebsfascrn argyrophiler nnd 
kollagencr Natur zwischen Driisenzcllstrangen und Sinuscapil
laren des Vorderlappens. Bm schrag angeschnittenes Stuck 
einer Basalmembran. Sc Sinuscapillare mit Grundhautchen. 

24jahrige. Fix. Carnoy. Paraffin. 7!.l. 
Eisen-Silbcrmethode nach GOMORY. Vergr.1 :550. 

wand auf der Mikroaufnahme der Abb. 70). Sehr deutlich ist das Auseinander
weichen der beiden Membranen auch in Abb. 148 (Gh, Bm) zu erkennen. 
Der feine Spaltraum zwischen Drusenzellstrang und BlutgefaB wurde von 
TROM als Lymphspalte gedeutet, ob mit Recht, ist fraglich. VOLTERRA (1925) 
stellt das Vorkommen von Lymphspalten inncrhalb des Vorderlappens mit 
Bestimmtheit in Abrede. Jedenfalls ist das Interstitium fUr die Aufnahme von 
Sekretionsprodukten - man trifft in ihm sehr haufig kleine wie groBere 
Kolloidtropfen an (s. Abb. 128) - wie auch fur die Bewegungsmoglichkeit der 
Sinuscapillaren bei Verengerung und Erweiterung ihres Lumens von Bedeutung. 

In diesem Zwischenraum verlaufen die schon oben erwahnten interstitiellen 
Gitterfasern, bald nur sparlich, bald, wie namentlich in den Zwickeln, in groBerer 
Menge. Sie treten teils mit den Fasernetzen der Basalmembran, teils mit jenen 
des Grundhautchens in Verbindung. Immer wieder laBt sic:h beobachten, wie 
sich einzelne Fasern buschelformig aufsplittern und in den genannten Faser
geflechten sich verlieren. Neben typischen argyrophilen Fasern finden sich 
ab und zu auch einzelne kollagene Fasern, mit denen erstere durc:h flieBende 
Dbergange verbunden sind. Den interstitiellen Gitterfasern sc:heinen mir auch 



234 Die mikroskopische Anatomie der Hypophyse. 

zum groBen Teil die Faserstrukturen anzugehoren, die AMPRINO als Basalmembran 
der Hypophyse abbildet. 

Zwischen den interstitiellen Fasern liegen regelmaBig auch Kerne von Fibro
cyten, die in den Zwickeln leicht als solche zu erkennen sind. Schwieriger ist 
ihre Abtrennung von Pericyten an jenen Stellen, an denen Basalmembran und 
Grundhautchen dicht aneinanderliegen. Hier kann es sich auch um Kerne 
handeln, die dem Fasergeflecht der Basalmembran zugehoren, die niemals 
zwischen Drusenzellen und Basalmembran, sondern immer nur dem Interstitium 
zu liegen. 

Weiterhin finden sich auch Histiocyten und Gewebsmastzellen. Die letzteren 
treten nach Alkoholfixierung bei Farbung mit polychromem Methylenblau 
dank ihrer dunkelblau gefarbten Granulationen sehr deutlich hervor. Der 
Reichtum an Mastzellen ist in manchen Hypophysen uberraschend. 

1m hoheren Alter nimmt das zwischen den Drusenzellstrangen gelegene 
Bindegewebe des Vorderlappens haufig zu und zwar ist es vor allem das inter
stitielle Fasergewebe, das davon betroffen wird. Dabei ist auch eine Zunahme 
der kollagenen Fasern der Interstitien festzustellen, ohne daB jedoch die argyro
philen interstitiellen Fasern vollkommen verschwinden. Auch der argyrophile 
Charakter der Basalmembran und des Grundhautchens bleibt bis ins hochste 
Alter erhalten. So konnte ich in Hypophysen aus dem SO.-90. Lebensjahr 
noch Basalmembranen beobachten, deren Gitterfasercharakter sich von jenem 
jugendlicher Drusen nicht unterschied. Lediglich eine maBige Verdichtung des 
Fasergeflechtes war festzustellen, aber keine Umwandlung in kollagenes Gewebe. 
Auch von einer starren Grundsubstanzlamelle war nichts zu erkennen. 

Die Zunahme des interstitiellen Bindegewebes im Alter ist im ubrigen durch
aus nicht konstant. Mehrmals fand ich es bei SO-S5jahrigen Individuen nicht 
viel starker entwickelt als bei 30 oder 40jahrigen. Andererseits war es bei letzteren 
gelegentlich schon kraftiger ausgebildet als in anderen Fallen bei 50 und 
60jahrigen. 

Das Verhalten der Gittermembranen im hohen Alter zeigt, daB 
diese Faserart ein volldifferenziertes Gewe be mit spezifischer 
Funktion darstell t, und nicht lediglich als prakollagenes oder unreifes Jugend
stadium der kollagenen Fasern zu betrachten ist. 

Die Beziehungen von Parenchymoberflache und Sinuscapillaren. 
Aus der vorausgehenden Darstellung geht meines Erachtens einwandfrei hervor, 
daB die Oberflache der Drusenzellstrange niemals unmittelbar vom vorbei
stromenden Blut bespult wird, wie es von manchen Autoren auch heute noch 
behauptet wird. DaB eine solche Auffassung uberhaupt entstehen konnte, 
erklart sich daraus, daB die Grenzlinien zwischen GefaB und Zellstrang bei 
Anwendung ungeeigneter Farbemethode hiiufig undeutlich ist und verschwimmt. 
Selbst bei der so ausgezeichneten Azanfarbung kann das an flachgeschnittenen 
Stellen der Fall sein, um so mehr naturlich bei gewohnlicher Hamalaun-Eosin
oder VAN GIEsoN-Farbung, durch die die Gitterfasern nur schlecht oder gar 
nicht gefarbt werden, so daB den Sinuscapillaren eine eigene Wandung, den 
Zellstrangen eine Basalmembran zu fehlen scheint. 

Dementsprechend erfahrt das Verhalten des Stromas im allgemeinen und 
seine Beziehung zu Parenchymoberflache und Sinuscapillaren im Schrifttum 
eine sehr verschiedene Darstellung. Die alteste, schon von PEREMESCHKO (IS66) 
vertretene Auffassung geht dahin, daB die Capillaren des Vorderlappens stets 
von einer bindegewebigen Scheide umgeben sind; ihr schlossen sich spater 
auch DIALTI (1910) und TELLO (1912) an (s. Abb. 150a). Auch VOLTERRA (1925) 
nimmt das Vorhandensein einer adventitiellen Hulle aus Gitterfasern an; sie 
hangt mit den "verbindenden Gitterfasermembranen" ("Membrane 
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reunienti") zusammen, die zwischen den Zellstrangen verlaufen und die 
GefaBe verbinden (s. Abb. 150b). Verschieden davon ist die zuerst von 
LOTHRINGER geauBerte Ansicht, daB die Wandung der Capillaren nur aus 
einem einfachen Endothelrohr besteht, das den Driisenzellen teils unmittel
bar aufliegt (s. Abb.150c), teils durch eine feine Membrana propria davon 
getrennt ist (s. Abb. 150d). Die im Schema Abb. 150c wiedergegebene 
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Abb. 150 a-f. Schematische Darstellung der Auffassungen iiber die Beziehungen von Parenchymoberfliiche und 
Sinuscapillaren. a Das Endothelrohr (E) ist von einer bindegewebigen Schelde (b Sch) umgeben. b Das Endo· 
thelrohr 1st von e.iner adventitiellen Hlille aus Gitterfasern (Mr) umgeben, von der verbindende Gitterfaser· 
membranen abgehen. c Die Capiliaren bestehen nur aus einem Endothelrohr, das den Drlisenzellstriingen 
unmlttelbar aufJiegt. d Zwischen Endothelrohr und Driisenzellstrang ist eine Membrana propria (Mp) ein· 
geschaitet. e Die Wandung der Capillaren ist unterbrochen: das Blut bespiilt unmittelbar die Oberfliiche der 
Driisenzellen. f Das Endothelrohr ist von einem Grundhiiutchen (G) umgeben. Die Oberfliiche der Drilsenzell· 
strange ist von einer Basalmembran (Bm) bedeckt. Abb. 150b, c und e unter Beniitzung eines Schemas von 

VOLTERRA (1925, Fig. 9). 

Auffassung wird auch von STERZI, DANDY und GOETSCH u. a., ferner fur einen 
Teil der GefaBe von TRAUTMANN, STENDELL u. a. vertreten. Meine eigene Auf
fassung, nach der das Endothelrohr der Sinuscapillare, wie S. 231 f. dargelegt 
wurde, von einem Grundhautchen umgeben ist, wahrend die Oberflache der 
Drusenzellstrange von einer davon gesonderten Basalmembran bedeckt wird, 
ist in Abb. 150f schematisch dargestellt; dabei wurden jedoch die zwischen 
Grundhautchen und Basalmembran vorhandenen interstitiellen Fasern weg
gelassen, um das Schema nicht undeutlich zu machen. 

In all diesen Fallen ist das in den Sinuscapillaren stromende Blut von der 
Oberflache der Drusenzellen durch eine kIeinere oder groBere Zahl von Scheide
wanden getrennt. 1m Gegensatz dazu steht eine Annahme, die zum erstenmal 
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von ROGOWITSOH ausgesprochen wurde: er berichtet, daB beim Kaninchen den 
Blutcapillaren des Vorderlappens vielenorts jegliche Wandung fehlt, so daB 
an diesen Stellen die Oberflache der Drusenzellen unmittelbar von Blutflussigkeit 
bespult wird (s. Abb. 150e). "Oberraschenderweise wird diese Auffassung auch 
von zahlreichen anderen Autoren wie THAON, TRAUTMANN, STENDELL, SOYER, 
STEWART, STADERINI, COLLIN (1929), geteilt. STENDELL glaubt, daB diese 
unmittelbare Beriihrung von Drusenzelle und Blut fur die Abgabe der Sekret
stoffe an das Blut von groBer Bedeutung ist. SOYER nimmt sogar einen 
Ubertritt einzelner Drusenzellen in die Blutbahn an. Auch COLLIN (1929) 
findet in weiten Sinuscapillaren des Vorderlappens der Katze die Wandung 
stellenweise vollig unterbrochen, wobei sich die Kontinuitatstrennung auf das 
"Endothel wie Perithel" erstreckt. "An diesen Stellen ist das Lumen der 
Capillare direkt begrenzt von den Hypophysenzellen, die sich infolgedessen in 
unmittelbarer Beruhrung mit dem Blut befinden und man erlebt die holokrine 
Einschmelzung der Drusenzellen und die rapide Auflosung ihres Cytoplasmas 
und ihres Kernes." "Man hat den Eindruck, daB die Zelle bei Beruhrung mit 
dem Blutplasma zerplatzt, wobei der Kern das Cytoplasma etwas uberlebt. 
Auf jeden Fall verschwinden die Zelltrummer sehr rasch im stromenden Blut 
und sind nur am Rand des BlutgefaBes sichtbar. Es wird also die ganze Hypo
physiszelle ausgeschieden und unmittelbar im Blut gelOst." Nach dem Autor 
kann von diesem ProzeB jede Art von Hypophysiszellen betroffen werden. Die 
von COLLIN beigegebene Mikrophotographie ist fUr den Vorgang allerdings nicht 
beweisend. Bemerkenswert ist, daB anscheinend keiner der Autoren, die fUr ein 
streckenweises Fehlen der Capillarwand eintreten, Untersuchungen an Silber
praparaten durchgefUhrt hat. 

Untersucht man Praparate, bei denen die Begrenzungslinie der Sinuscapillaren 
wie auch das Deckhautchen der Drusenzellstrange durch geeignete Methoden 
vollstandig zur Darstellung gebracht sind, so wird man indessen vergeblich 
nach solch unmittelbaren Beruhrungsstellen von Drusenzellen und GefaBinhalt 
suchen. Mir ist es nie gegluckt und die Annahme liegt nahe, daB sich die 
genannten Autoren an unzureichend gefarbten Praparaten durch Flachschnitte 
von Capillaren, an denen die Wandung und die Gitterfasern in diesem Falle 
in der Tat nur schwer zu sehen sind, haben tauschen lassen. Selbst wenn man 
im Hinblick auf die Beobachtungen von MAXIMOFF und PFUHL uber das Fehlen 
eines geschlossenen Endothels bei Lebercapillaren denken konnte, daB sich das 
Endothel der Sinuscapillaren der Hypophyse ahnlich verhalt, so ware doch 
immer zwischen Drusenzelloberflache und Blutflussigkeit noch das Grundhaut
chen des GefaBes und die Basalmembran der Epithelstrange dazwischen
geschaltet. 1m ubrigen kann in den Sinuscapillaren der Hypophyse von einem 
Fehlen des Endothels keine Rede sein; man sieht Kerne und Zelleib der Endothel
zellen ja mit aller Deutlichkeit. Es konnte sich hochstens um stellenweise 
Lucken handeln und auch das muBte mit speziellen Methoden erst noch erwiesen 
werden. 

q) Die blutbildende und blutzerstorende Tiitigkeit des Vorderlappens. 
Einer von SOYER (1909, 1912) vertretenen Auffassung zufolge gerat ein groBer 

Teil der Drusenzellen des Vorderlappens schlieBlich in die Sinuscapillaren, um 
hier mehr oder weniger vollstandig zugrunde zu gehen. Bei diesem ProzeB 
gingen dieZellen ihres Kernes verlustig, wahrend derZelleib zu einem rundlichen 
Korperchen werde, das hinsichtlich Farbbarkeit und Gestalt einem roten Blut
korperchen gleiche. Daran anSChlieBend wirft SOYER allen Ernstes die Frage 
auf, ob nicht die Drusenzellen der Hypophyse am Ende ihrer Laufbahn zu 
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Erythrocyten werden und die Hypophyse damit neben ihrer inkretorischen 
Funktion auch eine erythropoetische Tatigkeit entfalte. 1m Einklang mit dieser 
Hypothese beschrieben ALEZAIS und PEYRON (1911) in der AuBenzone der 
menschlichen Hypophyse kleine chromophobe Zellen vom Aussehen der Ery
throblasten, die sich in kernhaltige Normoblasten mit eosinophilem Cytoplasma 
und schlieBlich nach Verlust des Kernes in Erythrocyten umwandeln sollen. 
Auch COLLIN und seine Schule nehmen Beziehungen zwischen Hypophyse und 
Blutbildung an. So beschreiben COLLIN und BAUDOT (1922) die Umwandlung 
von chromophoben Zellen zu eosinophilen mit pyknotischem Kern. Nach voll
standiger Einschmelzung des Cytoplasmas solI sich der pyknotische Kern von 
seinem Chromatin befreien, urn zum roten Blutkorperchen zu werden. Auch 
chromophobe Zellen des Zwischenlappens schwangerer Meerschweinchen sollen 
nach vollstandiger Plasmolyse ihres Cytoplasmas den pyknotischen Kern in 
Freiheit setzen. Dieser aber stoBt sein Chromatin aus und wird zum roten 
Blutkorperchen (WATRIN 1922a, BAUDOT 1922). Das Interstitium, in dem sich 
diese Vorgange abspielen, solI sich dabei durch Differenzierung der benach
barten epithelialen Zellen zu Endothelzellen in ein GefaB umbilden. Auch wieder
holte starke Aderlasse sollen die blutbildende Fahigkeit des Vorderlappens 
erwecken (W ATRIN 1922 b). COLLIN (1923) beschreibt bei einem menschlichen 
Embryo von 41/2 Monaten die Umbildung von Hypophysenzellen in rote Blut
korperchen; sie soIl in folgender Reihenfolge vor sich gehen: gewohnliche 
eosinophile Zelle; eosinophile Zelle mit pyknotischem Kern, granulierte rote 
Blutzelle, homogenes rotes Blutkorperchen. Auch GALASESCU (1922) spricht 
der Hypophyse des menschlichen Embryos blutbildende Fahigkeit zu. 

1m Gegensatz zu diesen Angaben stehen die Ausfiihrungen von STEWART 
(1922), der eine blutbildende Tatigkeit des Vorderlappens vollig in Abrede 
stellt. Er gibt zu, daB in den GefaBen des Vorderlappens Normoblasten wie auch 
lymphoide Hamatoblasten (nach der Nomenklatur von DANTSCHAKOFF) vor
kommen konnen; dieselben seien aber echte Blutzellen, die aus dem Knochen
mark des Keilbeins und aus dem Bindegewebe der Sella turcica stammten und 
nur zufallig in die GefiiBe der Hypophyse gerieten. Infolge der venosen GefaB
verbindungen zwischen Hypophyse und Knochenmark ist es ja in der Tat 
auch sehr leicht moglich, daB bei der Herausnahme des Organes Blutzellen des 
Knochenmarkes in die GefaBe der Hypophyse gedriickt werden. 

Bei kritischer Betrachtung der Angaben von SOYER, COLLIN, BAUDOT, 
WATRIN und GALASESCU £indet man in ihnen keine Beweise dafiir, daB eine 
Umwandlung von echten Driisenzellen in echte Blutzellen stattfindet. Auch die 
von den Autoren beigebrachten Abbildungen vermogen ihre Deutungen in 
keiner Weise als zutreffend zu erweisen. Ebensowenig konnte ich in meinen 
zahlreichen Praparaten embryonaler, jugendlicher und erwachsener Hypophysen 
Anhaltspunkte fUr eine blutbildende Tatigkeit dieses Organes gewinnen. Auch 
KIRKMAN (1937) kam bei seinen Untersuchungen nur zu negativen Ergebnissen. 
lch bin daher davon iiberzeugt, daB die Anga ben ii ber eine erythropoe
tische Funktion des Vorderlappens auf einer irrtiimlichen Deutung 
morphologisch ahnlicher Bilder von Driisenzellen beruhen. 

Wahrend SOYER, COLLIN, WATRIN u. a. dem Vorderlappen blutbildende 
Fahigkeiten zuerkennen wollen, schreibt POPA (1934) ihm einen blutzer
storenden EinfluB zu. 

Auch LUBARSCH (1917) auBert die Ansicht, daB "die Hypophyse ein am 
Eisenstoffwechsel beteiligtes, wahrscheinlich ein Blutkorper zerst6rendes Organ 
ist". Die Ausfiihrungen von LUBARSCH, auf die beim Hinterlappen noch ein
zugehen ist, beziehen sich jedoch nicht auf den Vorderlappen, sondern auf die 
Herkunft des in Neurohypophyse und Hypophysenstiel abgelagerten Pigmentes. 
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Nach POPA dagegen kommt es in den Sinuscapillaren des Vorderlappens zu einem 
ausgedehnten Zerfall von roten Blutkorperchen, der durch die Verlangsamung 
des BIutstromes in den weiten GefaBraumen noch begiinstigt werden solI. 
Die Zerstorung ("Hamoklasie") vollzieht sich am haufigsten in der Weise, 
daB die aufgestapelten Erythrocyten ihre Farbbarkeit verlieren und iiber 
Stechapfel- und Schattenform zu formlosem Magma zerfallen. Ob diese 
Auflosung durch ein zerstorendes Ferment oder durch veranderte osmotische 
Verhaltnisse bedingt ist, vermag POPA nicht zu entscheiden. Auch die Endothel
zellen der Sinuscapillaren sollen bei der Hamoklasie eine aktive Rolle spielen. 
Eine weitere Art der Zerstorung besteht nach POPA darin, daB die Erythrocyten 
in kleine Kugeln verschiedener GroBe zerfallen. 

In einer spateren Arbeit (1937) hebt POPA hervor, daB nach seinen und seines 
Schiilers L. WASSERMANNS Untersuchungen (1936) die Erythrocyten im Neben
nierenmark und in der Hypophyse gewohnlich Stechapfelform besitzen; die 
Stacheln der BIutkorperchen sollen sich massenhaft abschniiren und zu freien 
Korperchen werden, die in der Folge von den Driisenzellen des Organes als 
Arbeitsmaterial aufgenommen werden. 

In der Hypophyse sollen die in der einen oder anderen Weise entstehenden 
Zerfallsprodukte der Erythrocyten vor allem von den eosinophilen Driisen
zellen aufgenommen und verwertet werden, wobei sich der Zelleib dieser Zellen 
unter dem EinfluB der Mastung betrachtlich vergroBert. SchlieBlich sollen diese 
Auslaufer ihres Cytoplasmas durch die Wandung der Sinuscapillaren ins Innere 
der GefaBe dringen, um sich hier abzuschniiren und in Kolloid zu verwandeln. 
Auch die von BENDA (1900) in basophilen Zellen beschriebenen "Brocken" 
betrachtet POPA als phagocytierte Reste von zerstorten Erythrocyten. 

Die physiologische Bedeutung des Vorganges besteht nach POPA darin, daB 
ein durch Zerstorung aus Blutkorperchen entstandenes Protoplasmaderivat als 
Kolloid auf dem Wege der PfortadergefaBe in den Hypothalamus gelangt und 
hier direkt von den Zellen der vegetativen Zentren absorbiert wird. Weiterhin 
vermutet POPA, daB die Blutkorperchen vor ihrer voIligen Zerstorung auch 
noch andere Stoffe abgeben, unter denen das Kaliumion eine besondere Rolle 
spielen solI. Es solI gerade im Bereich der PfortadergefaBe in groBer Menge 
nachweisbar sein. Eine Aufgabe der Hypophyse bestiinde demnach darin, 
den Hypothalamus mit Kalium zu versorgen, eine Funktion, die POPA in der 
Bezeichnung "glande de potassium" zum Ausdruck bringt. 

Betrachtet man die von POPA seiner Arbeit beigegebenen Mikrophotographien, 
so kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, daB durch sie mehr post
mortale als intravitale Veranderungen der BIutkorperchen gezeigt werden. 
POPA selbst gibt an, daB sein menschliches Material friihestens 4--6 Stunden 
nach dem Tod fixiert wurde. Das ist viel zu spat, um behaupten zu konnen, 
daB die in solchen Praparaten anzutreffenden Veranderungen schon zu Leb
zeiten vorhanden waren. Wenn sich in einzelnen, namentlich oberflachlich 
gelegenen GefaBen noch gut erhaltene Erythrocyten finden, so ist damit noch 
nicht bewiesen, daB deshalb auch die schlecht erhaltenen schon intravital ihre 
jetzige Form hatten. Der unzureichende Erhaltungszustand der Praparate 
POPAS geht auch aus dem Aussehen der Driisenzellen hervor. In Sektionsmaterial 
ahnlicher Giite lassen sich die von POPA beschriebenen Veranderungen ohne 
wei teres au££inden; in Hypophysen, die unmittelbar nach dem Tode und gut 
fixiert sind, sucht man sie vergeblich. Davon, daB die Erythrocyten in den 
Sinuscapillaren der Hypophyse gewohnlich Stechapfelform besitzen (POl'A 1937, 
L. WASSERMANN 1936) kann gar keine Rede sein. Wohl trifft man ab und zu 
eine Sinuscapillare, deren Erythrocyten sich in einem abweichenden Farbton 
oder nur blaB farben; das ist aber eine Erscheinung, die man am GefiLBinhalt 
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der verschiedensten Organe vorfindet. Es mag auch sein, daB es in einzelnen 
GefaBen, die vom Kreislauf zeitweise abgeschaltet sind, zu einer Auflosung von 
Erythrocyten kommt; es geht jedoch zu weit, deshalb der Hypophyse die Funk
tion eines blutzerstorenden Organes zuzuschreiben. Dagegen spricht auch das 
Fehlen von Eisenablagerungen, die doch in allen blutzerstorenden Organen 
nachzuweisen sind. POPA weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daB im 
Mittellappen und selbst im angrenzenden Vorderlappenanteil haufig eine groBe 
Anzahl von Pigmentzellen vorhanden sei. Fiir gewohnlich trifft man jedoch 
Pigmentzellen in der menschlichen Hypophyse in groBerer Zahl nur im Hinter
lappen. DaB das in ihnen abgelagerte Pigment irgendeine Beziehung zu Blut
korperchen hat, die im VorderIappen zerstort wurden, ware erst noch zu 
beweisen, trotzdem ein Teil der Pigmentkornchen Eisen enthalt. 

Ebensowenig ergeben sich Anhaltspunkte dafiir, daB die durch den Zedall 
von Erythrocyten freiwerdende Substanz von eosinophilen Driisenzellen auf
genommen wird. Auch fiir die Angabe POPAS, daB hypertrophische eosinophile 
Driisenzellen Cytoplasmafortsatze in die GefaBe schicken, die sich abschniiren 
und in Kolloid verwandeln, fand ich keine UnterIagen. 

Zusammenfassend ergibt sich, daB bis jetzt entgegen den Angaben 
verschiedener Autoren weder eine blutbildende noch blutzerstorende 
Tatigkeit des Vorderlappens der Hypophyse erwiesen ist. 

r) Der Vorderlappen in der Reihe der Vertebraten. 
Es wiirde den Rahmen des Handbuches iiberschreiten, eine ins einzelne 

gehende Beschreibung der Hypophyse innerhalb der einzelnen Klassen der 
Wirbeltiere zu geben. Beabsichtigt ist lediglich hier unter Verwertung der neueren 
Arbeiten eine kurze vergleichend-anatomische "Obersicht iiber das Verhalten 
der Pars anterior zu bringen, der spater auch -Uberblicke iiber die Pars tuberalis 
(s. S. 275), Pars intermedia (s. S. 364) und Pars posterior (s. S. 466) folgen. 

Von allen Abschnitten der Hypophyse ist der Vorderlappen am regelmaBigsten 
in volldifferenziertem Zustand nachzuweisen. Er findet sich von den Siiuge
tieren bis herab zur Klasse der Cyclostomen vor, wenn auch seine Form und 
Lage, wie aus den in den Abb.151, 177 und 180-182 zusammengestellten 
Beispielen hervorgeht, mancherlei Variationen unterliegt. Hinsichtlich der GroBe 
des Vorderlappens (im Vergleich zur Gesamthypophyse) trifft man haufig die 
Angabe, daB er bei den niedrigen Klassen der Vertebraten verhaltnismaBig schwach 
entwickelt sei und erst von der Klasse der Amphibien an die Hauptmasse der 
Hypophyse darstelle. Das ist jedoch nur dann zutreffend, wenn man den bei 
Cyclostomen und Fischen zu beobachtenden fibergangsteil als gesonderten Ab
schnitt abtrennt. Betrachtet man dagegen den -Ubergangsteil, wofiir vieles 
spricht, nur als Teilstiick des Vorderlappens (s. S. 245f.), so steht letzterer auch 
bei den untersten Klassen der Vertebratenreihe seiner GroBe nach an erster 
Stelle, ein Zeichen dafiir, daB er schon am Beginn seiner phylogenetischen Ent
wicklung wichtige Funktionen zu erfiillen hat. Nur selten kommen Ausnahmen 
in diesem GroBenverhaltnis vor; so bei einer Eidechsenart (Anolis carolinensis, 
s. Abb. 151 g), bei der nach SILER der Zwischenlappen die iibrigen Teile an GroBe 
iibertrifft. Das Maximum an absoluter GroBe wird naturgemaB bei den groBen 
Wassersaugern erreicht. So ermittelte V ALSO (1936) beirn Blauwal fUr den 
Vorderlappen ein mittleres Gewicht von 32,5 g (16,7-53,5 g); [mittleres Ge
wicht der Gesamthypophyse 34,6 g, der Pars posterior 1,4 g (1,0-1,9 g), der 
Pars tuberalis 0,6-0,8 g)]. 

Eine wesentliche Erweiterung gegeniiber dem Wissensstand von 1914, wie 
er in der grundlegenden vergleichend-histologischen Darstellung von STENDELL 
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niedergelegt ist, brachte die Anwendung besser differenzierender Farbemethoden, 
durch die die Erkennung der verschiedenen Zelltypen gefordert wurde, wenn 
auch die dadurch gegebenen Moglichkeiten einer vergleichenden Histophysio
logie des Organes noch lange nicht hinreichend ausgewertet sind. Bedeutungs
voll ist die Erkenntnis, daB das Zellbild der Hypophyse, namentlich im V order
lappen, nicht stabil, sondern zyklischen Schwankungen unterworfen ist, die je 
nach der Tierart von verschiedenen Faktoren, wie Geschlecht, Geschlechts
tatigkeit, Jahreszeit u. dgl. in wechselndem AusmaB beeinfluBt werden. Wegen 
weiterer Einzelheiten iiber die mikroskopische Struktur des Siiugetiervorder
lappens sei auf die vorausgehenden Ausfiihrungen verwiesen, die diese, nament
lich soweit die gebrauchlichen Laboratoriumstiere in Betracht kommen, schon 
eingehend beriicksichtigten. 

Das altere, vergleichend-anatomische Schrifttum ist bei STENDELL (1914) zu finden. 
Von ausfiihrlicheren, nach 1914 erschienenen Spezialarbeiten, die auf die vergleichende 
mikroskopische Anatomie der Saugetierhypophyse Bezug haben, seien genannt: 

Marsupialier: DAWSON (1938 Opossum) PARKER (1917 Perameles nasuta, Bettongia 
gaimardi, Macropus rulicollis, Dasyurus viverianus, Trichosurus vulpecula, Phascolarct08 
cinereus, Phascolomys mitchelli), SAWYER (1936 Myotis lucilugus). 

Rodentier: ATWELL (1918a Kaninchen) , BAILLIF (1938 Ratte), CHADWICK (1936 Meer
schweinchen), DAWSON (1937 Kaninchen), FAWCETT (1938 Meerschweinchen), FRIED GOOD 
und DAWSON (1937 Kaninchen), HAGQUIST (1938 Meerschweinchen), KIRKMAN (1937 Meer
schweinchen), NELSON (1936 Citellus citellus), NUKARYIA (1926 Ratte), POKORNY (1926 
Citellus citellus) , RASMUSSEN (1921 Marmota), SEVERINGHAUS (1933 Ratte), STEIN (1933 
Ratte), URASOV (1927, 1928 Maus), WOLFE (1935 Ratte), WOLFE, BRYAN und WRIGHT 
(1938 Ratte), WOLFE und CLEVELAND (1933 Ratte), WOLFE, PHELPS und CLEVELAND 
(1934 Kaninchen). 

Edentata Xenarthra: OLDHAM (1938 Dasypus novemcinctus), WISLOCKI (1938, Choloepus 
hollmanni, Bradypus griseus, Tamandua tetradactyla, Dasypus novemcinctus). 

Carnivoren: BRAHMS (1932 Katze), DAWSON (1936 Katze), DAWSON und FRIEDGOOD 
(1938a und b Katze), SATWORNlTZKAJA (1926, 1927 Hund), Tschassownikow (1915 Hund), 
WOLFE, CLEVELAND und CAMPBELL (1932, 1933 Hund). 

Cetaceen: GElLING (1935 Balaenoptera physalis, Physeter megalocephalus) , GElLING, 
TARR und TARR (1935 desgl.), V ALSO (1936 Balaenoptera sibbaldii), WISLOCKI (1929 Tursiops 
truncatus), WISLOCKI und GElLING (1936 Physeter megalocephalus, Balaenoptera physalis, 
Balanoptera sibbaldii). 

Ungulaten: BEATO 1 (1935 Schwein, Plerd, Rind, Schal), CLEVELAND und WOLFE (1933 
Schwein), LUBBERHUIZEN (1927, 1931 Ovis aries), WARBRITTON und MACKENZIE (1937 
Ovis aries), WULZEN (1914 Rind). 

Sirenien: OLDHAM, CLEERY und GElLING (1938 Trichechus inunguis). 
Primaten: KOCH 1 (1937 Gorilla), PLAUT l (1922, 1930, 1936 Schimpanse, OrangoUtan, 

Gibbon, Cebus capucinus, C. copillatus, Lagothrix lagothrix). 

Abb. 151. Schematische Darstellung medianer SagittaIschnitte durch die Hypophyse verschiedener Wirbeltier
art en. Die Abbildungen wurden unter Verwertung der nachfoIgend angegebenen Vorlagen einheitlich umge
zeichnet. Dabei wurde die Pars anterior grob punktiert, die Pars tuberalis fein punktiert, die 

Pars intermedia aber sch~!trz eingetragen. Der Hirnteil und das Gehirn ist vertikaI, der 
Ubergangs teil schrag schraffiert. 

a Rind, nach ATWELL und MARINUS (1918); W Conus von WULZEN. b Balaenoptera slbbaldil, nach WISLOCKI 
und GEllING (1936, Abb. 4e); D Dura; dK durale KapseI; sR subduraler Raum. c Opossum nach DAWSON 
(1938, Abb. 3); Pi Pars intermedia (diinner EpitheIsaum); Pt Pars tuberaIis; Zt Zona tuberalis. d Ente nach 
DE BEER (1926, Abb. 26). e SchlIdkriite nach DE BEER (1926, Abb. 39). f Lacerta viridis, ~, geschlechtsreif, 
nach eigenem Priiparat; Hh Rest der Hypophysenhiihle innerhalb der Pars intermedia; S von zartem Binde
gewebe ausgefiillte Spalte zwischen Vorderiappen einerseits, Hirnteil und Pars internledia andererseits. Vergr. 
1: 15. g AnoUs carolinensls nach PORIS und CHARIPPER (1938, Abb.1 D). h Coronella austriaca nach STENDELL 
(1914, Abb.28). i Thamnophis radix nach SILER (1936, Abb.1); Bg Bindegewebsstrang = Pars terminalis. 
k Rana. esculen!a, !i', geschlechtsreif nach eigenem Priiparat. Paramedianer, durch die Pars tuberalis (Pt) gehen
der SagIttalschmtt. Vergr. 1:15. I Esox lucius nach STERZI (1904, Abb.3ll (J tJbergangsteil. m Gastero
steus aculeatus nach BOCK (1928, Abb.2); Rh Recessus hypophyseus; (J ubergangsteil· Va Vorderiappen 
chromophilerTeil; VO Vorderlappen chromophober Teil. n Anguilla vulgaris nach STENDl;lLL (1914, Abb. 41); 
Sv Saccus vasculosus. 0 Polypterus ornatlplnnls nach GERARD und CORDIER (1937, Abb. 2); .A Ausmiindung 
des Canalis buccopharyngeus; P Parasphenoid; Sv Saccus vasculosus. p Scyllium canicula kombiniert nach 
STENDELL (1914, Abb. 65) und DE BEER (1926, Abb. 83); Sv Saccus vasculosus; VB Ventralsiickchen. q Raja 
nach HOWES (1936, Abb. 3); a--c Pars anterior und zwar: a basophiler, 0 chromophober, C oxyphiler Abschnitt· 
Sv Saccus vascuIosus; VB Ventralsiickchen. r Petromyzon fluvlatills nach STENDELL (1914, Abb. 18). s Myxlne 

glutlnosa nach RETZIUS (1895, Tafel VII, Abb. 1) und STENDELL (1914, Abb. 40)· Bg Bindegewebe· 
Ih Infundibularhiihle; Vl Vorderiappen.' , 

1 Nur Pars bzw. Zona intermedia. 
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Uber den Vorderlappen del' Vogelbypophyse liegen aucb heute noch nul' 
verhiiJtnismiiBig wenig Angaben VOl'. Er stellt den weitaus umfangreicbsten 
Teil del' Hypopbyse dar, gegen den aIle anderen Abschnitte stark zuriicktreten 
(s. Abb. 151d 177e, f). Mit del' Pars intermedia oder, da diese meist fehlt 
(s. S. 366), mit dem Hinterlappen steht die Pars anterior gewohnlich nul' an einer 
schmalen Stelle in Verbindung. Recht biiufig sind Vorderlappen und Hinter
lappen selbst an diesem kleinen Bezirk durch Bindegewebe, ja bei manchen 
Vogelarten, z. B. bei Grasmiicke und Buch/ink, sogar durch einen kleinen hyalinen 
Knorpel voneinander vollkommen getrennt (POKORNY 1926). Die Darstellung 
del' einzelnen Zellarten erfordert bei del' Vogelhypophyse eine besonders sorg
fiiltige Fiirbetechnik; aus del' Nichtbeachtung diesel' Forderung erklart es sich, 
daB lange Zeit die irrige Ansicht herrschte, die chromophilen Zellen seien beim 
Vogel nul' mangelhaft ausgebildet. Selbst STENDELL ist noch del' Auffassung, 
daB "die ganze Hypophyse del' Vogel ein nul' wenig entwickeltes Organ mit 
geringen Anzeichen einer Tiitigkeit darstellt", eine Auffassung, die heute natiir
lich unhaltbar ist. Eine eingehende cytologische Darstellung des Vorderlappens 
liegt bis jetzt nur von SCHOOLEY (1937), sowie von SCHOOLEY und RIDDLE (1938) 
fiir die Taube VOl' (s. S. 197). Durch sie ist, wie ich auch an eigenen Priiparaten 
bestatigen konnte, die Angabe von POKORNY (1926), daB sich bei diesel' Vogelart 
wedel' eosinophile noch basophile Zellen erkennen lassen, widerlegt. 

Beziiglich del' Hypophyse des Haushuhnes gibt FICHERA an, daB del' Vorder
lappen des normalen Hahnes nur sehr wenig Eosinophile enthalt; die Mehrzahl 
del' Zellen sei chromophob odeI' basophil. In eigenen Untersuchungen finde icb 
jedoch im Vorderlappen des normalen geschlechtsreifen Hahnes im Friihjahr 
reichlich ex.-Zellen VOl'. Sie liegen besonders in del' caudalen Halfte del' Pars 
anterior, wahrend sie sich in del' rostralen nul' sehr spiirlich vorfinden. Wie 
den Befunden von DESOGUS (1926) zu entnehmen ist, kommen auch im Vorder
lappen des Haushuhnes zyklische Schwankungen VOl'. Del' Autor fand bei 
Hennen 3 Tage nach dem Schliipfen del' Jungen kleine Zellen mit basophilen 
Granula; Kolloid war nur in geringer Menge vorhanden. 30 Tage nach dem 
Schlupfen dagegcn traten groBe Zellen mit eosinophilem Cytoplasma und 
schwach basophilen Granulationen auf. Wiederum andel's war del' Befund bei 
tiitigem Oval'; nun fanden sich groBe, deutlich begrenzte Zellen mit un
gefarbtem Cytoplasma und sparlichen basophilen Granula, sowie zahlreiche 
mit Kolloid gefiillte Pseudofollikel. AuBel' Geschlechtstatigkeit, Alter und 
Geschlecht kann auch die Jahreszeit auf das Bild des Vorderlappens von 
EinfluB sein; dafiir sprechen Beobachtungen von SCHILDMACHER (1937) an 
Amselhypophysen aus den Monaten Marz bis Mai und September bis November. 
Wahrend die Hypophyse del' weiblichen Vogel in Fruhjahr wie Herbst Eosino
pbile enthielte, fanden sie sich bei miinnlichen Vogeln mit einer Ausnahme nur 
im Friihjahr in betriichtlicher Zabl. Die Hauptmasse des Vorderlappens wurde 
von Chromophoben und Basophilen gebildet. Ein von Alter, Geschlecht odeI' 
Jahreszeit ausgebender EinfluB auf Menge und Verteilung des Kolloids konnte 
dagegen nicht erkannt werden. 

Schrifttum seit 1914: ATWELL 1 (1939 Haushuhn) , DE BEER (1926 Huhn, Ente, 
Taube), DESOGUS (1926 Huhn), Lups 1 (1929 Ente, Huhn) , POKORNY (1926 Mdusebussard 
Buteo buteo, Grasmucke Sylvia atra, Buch/ink FringiZZa caelebs, Apus apus), RAHN (1938 
Haushuhn), SCIDLDMACHER (1937 Amsel Turdus merula), SCHOOLEY (1937 Taube), SCHOOLEY 
und RIDDLE (1938 Taube). 

In del' Klasse del' Reptilien ist del' Vorderlappen durchgehends gut entwickelt 
(s. Abb. 151 e-i). Er liegt bei allen bis jetzt untersuchten Arten fest fixiert in 
einer Grube des Basisphenoids. Fur Chelonier wird meist angegeben (so von 

1 EntwicklungsgeschichtIich. 



Der Driisenteil der Hypopbyse. 243 

GENTES 1907), daJl der Vorderlappen an seinem rostralen und caudalen Ende 
mit dem Zwischenlappen zusammenhangt; bei Eidechsen und Schlangen steht 
er dagegen nur caudal an einer kleinen Stelle mit der Pars intermedia in Ver
bindung, wahrend der ubrige Teil durch eine schmale Spalte von Pars inter
media bzw. Hirnteil getrennt ist (s. Abb. 151 f-h). Die Spalte ist nicht etwa als 
HypophysenhOhle zu betrachten. Sie ist gewohnlich artifiziell dadurch ent
standen, daB die feinen, zwischen den Oberflachen von Pars anterior und Pars 
intermedia verlaufenden Bindegewebsfaserchen zerrissen werden. Am rostralen 
Ende der Spalte zieht von der Spitze des Vorderlappens meist ein starkerer 
Bindegewebsstrang zum Hirnteil. Besonders kriiftig ist dieser Strang bei man
chen Schlangenarten entwickelt, so bei Thamnophis radix (s. Abb. 15li), wo 
er von SILER (1936) als Pars terminalis beschrieben wurde. Das Drusengewebe 
des Vorderlappens ist in Strangen angeordnet, die von eosinophilen, basophilen 
und chromophoben Zellen gebildet werden. PORIS und CHARIPPER fanden bei 
A nolis die caudale HaUte des Vorderlappens starker vascularisiert als die rostrale. 

Schrifttum nach 1914: ALTLAND (1939 Sceloporus undulatus) , BAUMGARTEN (1916 
Alligator mississipiensis, Eutaenia sirtalis, Heterodon plathyrhinos, Seeloporus undulatu.~, 
Hemidactylus, Chrysemis marginata; auch gute tJbersicht iiber das altere, auf Reptilien 
beziigliche Schrifttum), DE BEER (1926 Schildkrote, Schlange; Lacerta oeellata und muralis, 
Sphenodon punctatus), POKORNY (1926 Alligator mississippiensis), PORIS und CHARIPPER 
(1938 Anolis carolinensis), SILER (1936 Thamnophis radix), WYETH und Row (1923 
Sphenodon punetatus). 

Die Amphibien besitzen durchgehends einen gut ausgebildeten Vorderlappen, 
der, wie die Messungen von ATWELL und WOODWORTH (1926) fUr verschiedene 
Gattungen zeigen, 72-91 % der Gesamthypophyse darstellt (s. Abb. 151k; 
ferner Abb. 178 und 179). Bei Anurenist der Vorderlappen mit den ubrigen 
Anteilen der Hypophyse nur ganz locker verbunden, weshalb er, wie seit langem 
bekannt, in wechselnder Lage angetroffen werden kann; zumeist liegt er, ab
weichend von seinem Verhalten bei anderen Tierarten, ventrocaudal vom Hirnteil. 
1m ventromedianen Teil des Vorderlappens (Pars distalis) von Ambystoma 
tigrinum unterscheidet ROOFE (1937) eine besondere Pars subdistalis. Sie ist 
dadurch gekennzeichnet, daB ihre Zellen vorwiegend acidophil sind, wahrend 
der ubrige Teil des Vorderlappens uberwiegend basophilen Charakter besitzt. 
Bei allen genauer untersuchten Anuren- und Urodelenarten wurden eosinophile, 
basophile und chromophobeZellen nachgewiesen, so daB anders lautende Angaben 
alterer Autoren hinfallig sind; eingehendere cytologische Untersuchungen liegen 
jedoch nur fUr wenige Arten vor, so von CHARIPPER (1931, Necturus maeulosus) 
und von ZAHL (1938, Rana pipiens). Die zyklischen Veranderungen wurden 
bis jetzt nur bei Rana pipiens von ZAHL (1938) untersucht (s. S. 197). 

Schrifttum seit 1914: ATWELL (1918b, 1938 Anuren, 1921 Urodelen), CHARIPPER (1931, 
1937 Necturus maculosus), DE BEER (1926 Frosch, Moleh), GRENNEL (1939 Cryptobranehus 
allegh.), HERRICK (1933 Necturus) , LAUBMANN (1926 Hypogeophis rostratus), ROOFE 
(1937 Ambystoma tigrinum) , SATO (1934a und b, 1935 japanische Anuren und Urodelen
arten), SCHLIEFER (1935 Bu/o) , SUMIl (1924, 1926 Onyoehodaetylus japonicus, Hynobius 
nebulosus) , TERATOl (1935a und b Bu/o jap.) , TERATO und YAMADAl (1935 Rhacophorus 
schlegelii), TERATO und IMAMURAl (1935 Rana nigromac.), UHLENHUTH (1923 Typhlomolge 
Rathbuni) , YAMADA (1936 Hynobius leechii), YUBAl (1935 Cacopoides) , ZAID, (1938 Leo-
parden/rosch Rana pipiens). . 

Uberaus wechselnd ist das Verhalten des Vorderlappens in der Klasse der 
Fische. Am Drusenteil der Selachierhypophyse sind im allgemeinen drei Teile 
zu unterscheiden: der Vorderlappen (Hauptlappen, Rostrallappen), das Ventral
sackchen (Ventrallappen, Pars ventralis, Saccus s. Lobus inferior) und die Pars 
intermedia. 1m einzelnen aber zeigen diese Teile bei den verschiedenen Selachier
gattungen eine sehr wechselnde Ausbildung (s. POKORNY 1926). Bei Scyllium 

1 Vorwiegend entwicklungsgeschichtlichen Inhalts. 
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canicula z. B. (s. Abb. 151p) wird del' Vorderlappen von einem langgestreckten 
Schlauch (Hypophysensack) gebildet, von demnamentlich imrostralen Abschnitt 
zahlreiche Driisentubuli abgehen, die von weiten Sinuscapillaren umgeben sind. 
Die Lichtung diesel' Driisenschlauche bleibt zeitlebens erhalten und mit dem 
Lumen des Hauptschlauches in Verbindung. Verwickelter sind die Verhaltnisse 
bei Rochen und rochenahnlichen Haien; bei ihnen endigt del' VorderIappen, 
del' hier kein so deutliches zentrales Lumen zeigt, haufig erst rostral vom Chiasma 
mit einem dreieckigen Segment von Driisengewebe (STERZI 1904, STENDELL 
1914). Dasselbe entspricht wohl dem neuerdings von MAY und VEIL (1938) 
bei Torpedo beschriebenen, rostral vom Chiasma liegenden "segment triangulaire", 
das MAY und VEIL durch das Chiasma vom VorderIappen ganzlich abgetrennt 
finden. Del' Driisenteil gleicht nach den genannten Autoren histologisch voIlig 
dem VorderIappen, muB daher bei Totalexstirpation gieichfalls entfernt werden. 
Vermutlich entspricht das Segment auch dem quer verIaufenden Driisenstiick, 
das HOWES (1936) bei Raja am rostralen Ende des VorderIappens beschreibt 
und das hier caudal vom Chiasma liegt. HOWES bezeichnet es als "anterior 
basiphil region of anterior lobe" und homologisiert es mit del' Pars tuberalis 
del' Siiugetiere. 

Del' caudale Teil des VorderIappens besteht bei Rochen und rochenahnIichen 
Haien aus einem Knauel von Schlauchen und Strangen, die ventral und caudal 
den Zwischenlappen umfassen, so daB eine experimentelle Trennung zwischen 
beiden Anteilen sehr erschwert odeI' praktisch unmoglich ist. 

Das Ventralsackchen (Ventrallappen) (s. Abb. 151 P und q) entwickelt sich bei 
Rochen und rochenahnlichen Haien nach STERZI (1909) zu einem groBen diinn
wandigen Gebilde, das bei jeder Haiart wieder besondere Gestalt besitzt. Bei 
Haien liegt das Ventralsackchen meist in eine Grube del' Schadelbasis ein
gebettet, wahrend es bei Rochen dicht an den caudalen Teil des Vorderlappens 
herankommt. Nach den Darstellungen del' verschiedenen Autoren zu schlieBen, 
zeigt das Ventralsackchen in seiner Bauart groBe Unterschiede. Zum Teil 
scheint es blaschenartigen, zum Teil kompakten Bau zu besitzen. 

Nach HOWES (1936) sind am Vorderlappen der Rochenhypophyse 3 Abschnitte zu unter
scheiden (s. auch Abb. 151 q): a) die vordere basophile Region, die zahlreiche dunkle basophile 
Zellen enthaIt. b) Die mittlere Region, die fast ausschlieBlich aus chromophoben, blaB
blau gefarbten Zellen besteht und c) die hintere oxyphile Region, in der eosinophile Zellen 
uberwiegen. Den Ventrallappen ("inferiore lobe") haIt HOWES fUr eine vollstandig eigene 
Bildung der Pars intermedia. Er homologisiert diesen Teil mit den Lobi laterales von 
W OERDEMAN. Beim Sdugetier sollen ihm m6glicherweise Teile der Pars tuberalis entsprechen. 
Zwischenlappen und Hinterlappen faBt HOWES als "neurointermediate lobe" zusammen. 

Nach NORRIS (1936), der die Hypophysen von 72 Species in 39 Genera von Elasmo· 
branchiern untersuchte, variiert del' Ventrallappen sehr stark von hochfunktionierender 
bis zu rudimentarer Form; doch liegt dariiber bis jetzt meines Wissens nur die angefiihrte 
kurze Mitteilung vor. 

Histologisch besteht del' Vorderlappen del' Selachierhypophyse nach CARERE
COMES (1936) aus Driisenschlauchen, die vom Hypophysensack ausgehen und 
in einiger Entfernung von ihrem Ursprung in solide Driisenstrange iibergehen. 
Die Schlauche werden von zylindrischen, nur schwach farbbaren Zellen aus
gekleidet. Diese chromophoben Zellen bilden durch sekretorische Tatigkeit das 
die Schlauche und den Hypophysensack anfiillende Kolloid. Die den GefaBen 
zugekehrte AuBenwand der Tubuli und Zellstrange wird dagegen von groBen 
polygonalen oder unregelmaBigen Zellen gebildet, die zahlreiche eosinophile 
Gl'anula enthalten. Innel'halb del' anliegenden Sinuscapillal'en beobachtete 
CARERE-COMES oft eosinophiles Sekret, des sen Herkunft aus den Eosinophilen 
in del' Fischhypophyse auch von STUDNICKA (1901), STENDELL (1914) und 
HOWES (1936) beschrieben wurde. 
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Bei jungen Tieren wird der Vorderlappen nach CARERE-COMES iiberwiegend 
von Zellstrangen gebildet; die eosinophilen Zellen derselben sind iiberaus reich 
mit Granula beladen. Bei Herannahen der Geschlechtsreife geht die Zahl der 
Strange zuriick, wahrend die Driisenschlauche sich vermehren. Wahrend der 
Schwangerschaft (Juni bis September) kommt es bei Torpedo oc. zu einer starken 
Hyperamie und Hypertrophie des Vorderlappens, wobei sich Zahl und GroBe 
der Schlauche wie der Chromophoben stark erhoht. Der Autor folgert daraus, 
daB die eosinophilen Zellen das Wachstumshormon, die chromophoben dagegen 
gonadotropes Hormon liefern. Auch RANZI (1936) beobachtete bei lebend
gebarenden Selachiern mit fortschreitender Entwicklung der Embryonen eine 
Gewichtszunahme der Hypophyse, eine Zunahme des Sekretes in den Driisen
schlauchen und gleichzeitig eine Abnahme der eosinophiIen Granulationen. 

Ganz anders als bei den Ela8mobranchiern ist der Bau der Hypophyse bei den 
Teleo8tomern. Aus der Ordnung der Dipnoer liegen Untersuchungen iiber 
Lepido8iren (KERR 1902, 1933; DE BEER 1926) und Epiceratodus (GRIFFITHS 
1938) vor. Die Hypophyse von Lepido8iren zeigt in Anordnung und Lage der 
einzelnen Teile Ahnlichkeit mit den Amphibien. Bei Epiceratodu8 liegt der Vor
derlappen mit seiner Dorsalseite dem membranartigen vorderen Abschnitt des 
Infundibulums an. Die HypophysenhOhle, die ventral gerichtete Divertikel 
abgibt, ist merkwiirdigerweise allseits von Vorderlappengewebe umschlossen und 
trennt nicht wie bei den meisten hoheren Vertebraten Pars anterior und Pars 
intermedia. Die Zellen des Vorderlappens bilden nach GRIFFITHS beim er
wachsenen Tier kolloidgefiillte, von Bindegewebe umgebene Blaschen, so daB 
GRIFFITHS hier, ahnlich wie in der Schilddriise, eine primare Sekretspeicherung 
und sekundare Sekretabgabe annehmen mochte. 

Besonderes Interesse erweckt das in der ganzen Wirbeltierreihe alleinstehende 
Verhalten der Hypophyse der Oro88opterygier,' hier steht der Vorderlappen selbst 
bei erwachsenen Tieren noch durch einen Ausfiihrungsgang in offener Verbindung 
mit der Rachenhohle (WALDSCHMIDT 1887, DE BEER 1926, GERARD und CORDIER 
1936a, Polypteru8 Week8i; BICKFORD 1895 OalamoichthY8; GERARD und CORDIER 
1936b Polypteru8 ornatipinni8). Bei diesen Fi8chen des tropischen Afrika setzt 
sich das Epithel der Rachenschleimhaut in einen offenen Canalis buccohypo
physeus fort, der die Knochenplatte des Parasphenoids durchdringt, um sich 
zu mehreren acinusartigen Divertikeln zu erweitern (s. Abb. 1510). Die Diver
tikel sind von hohen Zylinderzellen ausgekleidet, die ihr Sekret in den Canalis 
bucco-hypophyseus und damit in die Rachenhohle abgeben. An der Basalseite 
des Epithels ist die Basalmembran verschiedentlich durchbrochen und die Zylin
derzellen gehen unmittelbar in die Zellstrange des Vorderlappens iiber, so daB 
bier ein und dasselbe Organ exo- und endokrinen Bautypus vereinigt und zweifel
los auch in zweifachem Sinne seine Tatigkeit entfaltet. 

Von den folgenden Ordnungen der Teleo8tomer, den Ohondroganoiden, Rhombo
ganoiden und Oycloganoiden sind Beispiele fiir das Verhalten der Hypophysen 
durch die Untersuchungen von STENDELL (1911 Acipen8er sturio) , TILNEY 
(1911 Lepidosteu8) und DE BEER (1923 Amia) bekannt. Der Vorderlappen von 
Acipenser besitzt nach STENDELL Ahnlichkeit mit dem der Selachierhypophyse; 
er ist langgestreckt wie dieser; seine Driisenschlauche liegen aber dichter bei
sammen. Bei Lepidosteus sind die Zellen in soliden Strangen angeordnet. 

Ein sehr mannigfaches BiId bietet die Hypophyse der Teleostier. Charak
teristisch fiir sie ist das Auftreten eines besonderen, zumeist zwischen Pars 
anterior und Pars intermedia eingeschalteten Segmentes, das von STENDELL 
als "tJbergangsteiI" bezeichnet wurde. Nach dem Autor ist in ihm "gleich
sam ein allmahlicher tJbergang der Gewebebildung vom Zwischenlappen bis 
zum Hauptlappen vorhanden". Bei dieser Definition spielt auch die Auffassung 
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STENDELLS eine Rolle, daB die basophilen Zellen im Sekretionszyklus 
eine Vorstufe der eosinophilen darstellen. Dementsprechend findet STENDELL 
den caudalen Abschnitt des Ubergangsteiles vorwiegend basophil, den rostralen 
eosinophil. Weiterhin vereinigt der Ubergangsteil nach STENDELL auch inso
fern Merkmale des Vorder- und Zwischenlappens, "als er 8owohl Blutbahnen 
wie auch Hirnteilauslaufer enthiilt, allein beide in einer mittleren Anzahl, d. h. 
weniger und auch kleinere BlutgefaBe als der Hauptlappen und nicht soviel 
Hirnstrange wie der Zwischenlappen." Auf der Hohe seiner Entwicklung 
unterscheidet sich der feinere Bau des Ubergangsteiles sowohl von der Pars 
anterior wie von der Pars intermedia. 1m iibrigen weist aber gerade dieser 
Abschnitt bei den einzelnen Formen oft groBe Unterschiede auf. 

Ein relativ einfaches Verhalten zeigt die Hypophyse desAales (s.Abb.151n): 
hier liegt die Pars anterior am weitesten rostral, dann folgen der Reihe nach 
Ubergangsteil, Zwischenlappen und Hinterlappen. (STENDELL 1914, FLORENTIN 
und WEIS 1931, v. HAGEN 1936.) Die Pars anterior besteht hier vorwiegend aus 
eosinophilen Zellen, zwischen welchen einzelne schwach basophile Zellen ein
gestreut sind. Das Parenchym des "Obergangsteiles, der von BlutgefaBen und 
Fortsatzen des Hinterlappens durchzogen ist, wird iiberwiegend von blaB 
basophilen Zellen gebildet (STENDELL). Jahreszyklische Veranderungen konnte 
v. HAGEN nicht feststellen. Auch bei Mormyrus besteht der "Obergangsteil 
vorwiegend aus basophilen Zellen (STENDELL 1914). 

Beim Stickling (s. Abb. 151 m) unterscheidet BOCK (1928) in der Pars 
anterior (Hauptlappen) einen ventralen chromophilen Teil, der vorwiegend 
acidophile Zellen enthiilt, und einen dorsalen chromophoben Teil, dessen Zellen 
das Reservematerial fUr die Acidophilen darstellen. Als besondere Eigentiim
lichkeit der Sticklingshypophyse hebt BOCK eine erstaunliche Armut an Blut
gefaBen hervor, die sich namentlich bei del' Pars anterior bemerkbar macht. 
Auch del' Ubergangsteil, del' sich von den benachbarten Teilen wesentlich unter
scheidet, nimmt beim Stickling eine Sonderstellung ein. An seinem Aufbau 
beteiligen sich zwei verschiedene Zellarten, chromophobe und chromophile, die 
anscheinend nicht ineinander iibergehen konnen. Die Chromophilen des "Ober
gangsteiles unterscheiden sich von den Acidophilen del' Pars anterior. Typische 
basophile Zellen fehlen. FUr die Driisenzellen del' Pars anterior konnte kein 
ausgesprochener Jahreszyklus festgestellt werden, wohl abel' fUr die Zellen des 
Ubergangsteiles und des Zwischenlappens (s. auch S.192). 

In del' Hypophyse des Fundulus konnte MATTHEWS (1936) nul' einen Uber
gangsteil, Zwischenlappen und Hinterlappen feststellen; ein der Pars anterior 
anderer Teleostierhypophysen entsprechender Abschnitt fehlt hier. Del' "Ober
gangsteil zeigt jahreszyklische Schwankungen: in del' Zeit vom September bis 
Mai iiberwiegen eosinophile Zellen (s. auch S. 192). 

Beim Heckt (s. Abb. 1511) nimmt die Pars anterior nul' einen verhaltnis
maBig kleinen Raum ein, wahrend del' Ubergangsteil, del' von BlutgefaBen und 
Hinterlappenauslaufern reich durchsetzt ist, kraftig entwickelt ist. Die Pars 
anterior besteht aus Zellstrangen, deren oberflachliche Schicht von schmalen, 
mit eosinophilen Granula beladenen Zylinderzellen gebildet wird, wahrend im 
Innern regellos polyedrische Zellen von durchaus basophilem Verhalten liegen. 
1m Ubergangsteil des Hecktes findet STENDELL eosinophile und basophile Zellen. 

Del' tJbergangsteil del' Karptenkypopkyse wird etwa zu gleichen Teilen von 
stark eosinophilen und ganzlich chromophoben Zellen gebildet (STENDELL). 

Die Hypophyse des Goldfis~~es (BELL 1938) besitzt in del' Anordnung ihrer ein
zelnen Abschnitte gewisse Ahnlichkeit mit del' Karpfenhypophyse. Del' "Ober
gangsteil besteht hier abel' vorwiegend aus stark basophilen Zellen, zwischen 
welche Inseln von eosinophilen eingestreut sind. Bei del' Forelle (Salmo irideus ) 
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finden sich nach meinen Praparaten in der Pars anterior hohle, sekrethaltige 
Zellschlauche, die von hohen schmalen Zylinderzellen gebildet werden, deren 
Cytoplasma sich stark mit Azocarmin farbt. Zwischen ihnen liegen polygonale, 
typische IX-Zellen und einzelne azanblaue Zellen. Der V"bergangsteil besteht 
im Friihjahr vorwiegend aus Zellen, deren Cytoplasma sich mit Azan intensiv 
blau farbt, in Kresofuchsin aber ungefarbt bleibt. Typische ,B-Zellen fehlen. 
Daneben sind einzelne IX- und violettgranulierte y-Zellen eingestreut. 

Zusammenfassend ergibt sich, daB der V"bergangsteil in der Knochenfisch
hypophyse durchgehends die Pars anterior an GroBe iibertrifft; er stellt jenen 
Abschnitt des Vorderlappens dar, der stets vorhanden ist. Der als Pars anterior 
bezeichnete Teil kann dagegen fehlen. Ubergangsteil und Pars anterior sind 
gegenseitig immer unscharf abgegrenzt, wahrend der Ubergangsteil und Pars 
intermedia bei einzelnen Arten (z. B. beim Goldfisch) durch bindegewebige 
Septen getrennt sind. Sehr wenig V"bereinstimmung zeigen, wie der voraus
gehenden V"bersicht zu entnehmen ist, die Angaben, die iiber die im V"bergangs
teil auftretenden Zelltypen vorliegen. Zum Teil mag sich das aus Unterschieden 
in der Methodik erklaren; den alteren Beobachtungen gegeniiber laBt sich auch 
geltend machen, daB die angewandten Farbemethoden zur Charakterisierung 
der Zellen nicht hinreichten. Weiterhin ist zu bedenken, daB sich die Angaben 
oft nur auf ein einziges Stadium beziehen, so daB der EinfluB jahreszyklischer 
Veranderungen unbeachtet blieb. lndessen bestehen auch zwischen Aal, Stich
ling und Fundulus, deren Jahreszyklus vollstandig verfolgt wurde, starke Unter
schiede. Dazu kommt, daB sich auch das Bild, das der Ubergangsteil beim 
Goldfisch und bei der Forelle zeigt, in den Zyklus der drei genannten Fischarten 
nicht einordnen laBt, trotzdem bei Aal, Stichling und Forelle auch gleiche 
Fixierungs- und Farbemethoden zur Anwendung kamen. Daraus laBt sich fol
gern, daB doch auch artspezifische Unterschiede im cellularen Bestand des 
Ubergangsteiles vorhanden sind. 

In letzter Zeit traten in der Deutung der Pars anterior und des Vbergangs
teiles abweichende Auffassungen hervor. Wahrend STENDELL und die Mehr
zahl der alteren Autoren die Pars anterior ("Hauptlappen") der Teleo8tier
hypophyse dem Vorderlappen (Hauptlappen) del' Saugetierhypophyse gleich
setzen, kommt BELL (1938) zu del' Auffassung, daB diese nach Lageverhaltnis, 
Zellart und Zellanordnung in Wirklichkeit del' Pars tuberalis zu vergleichen 
ist, wahrend del' V"bergangsteil histologisch dem Vorderlappen del' h6heren 
Formen entspricht. Gegen diese Gleichsetzung von Pars anterior del' Knochen
fi8Chhypophyse und Pars tuberalis spricht jedoch, daB die Pars anterior bei 
verschiedenen Arten, so z. B. bei der Forelle, strukturell wie auch topographisch 
ein Verhalten zeigt, das von dem einer typischen Pars tuberalis vollig verschieden 
ist. lch mochte daher Pars anterior und Vbergangsteil del' Knochenfisch
hypophyse nul' als verschieden differenzierte Teile des in seiner 
Gesamtheit dem Vorderlappen del' hoheren Vertebraten entsprechen
den Driisena bschnittes auffassen. 

Schrifttum seit 1914: ALEXANDERl (1927 Scyllium canicula), BAUMGARTNER (1915 
Squalus acanthias) , BELL (1938 Carassius auratus), BOCK (1928 Gasterosteus aculeatus) , 
CARERE-COMES (1936 Torpedo ocellata, T. marmorata, Scymnuslichen, Acanthias Blainvillei, 
Mustelus vulgaris), CHARIPPER (1937 Carassius auratus), DE BEER (1923 Amia calva, 1926 
Rochen, Scyllium canicula, Torpedo ocellata, Heterodontus Philippi, Squalus acanthias, 
Esox lucius, Polypterus, Lepidosiren, Salmo trutta), FLORENTIN und WEIS (1931 Anguilla 
vulgaris), GERARD und CORDIER (1936a Polypterus Weeksi, 1936b Polypterus ornatipinnis), 
GRIFFITHS (1938 Epiceratodus forsteri, Lepidosiren), v. HAGEN (1938 Anguilla vulgaris), 
HOWES (1936 Raja maculata, R. clavata, R. brachyura), KERR (1933 Lepido8iren paradoxa), 
LEVENSTEIN (1938 Cara88ius auratus, normal und Teleskopfisch), LEWIS und BUTCHER (1936 
Squalus acanthias, Raja strabuliformi8), MATTHEWS (1936 Fundulus), MAy und VEIL (1938 
Torpedo marmoratus), NORRIS (1936 Elasmobranchier) , POKORNY (1926 Raja clavata, 

1 Entwicklungsgeschichtlich. 
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Heptanchus cinereus, Scyliorhinus canicula, Etmopterus niger, Squatina angelus, Oentrophorus 
granulosus, Scymnus lichia), RANZI (1936 Trygon violaceus, Mustulus laevis), ROBESONl 

(1938 Oyprinu8 carpio), WENIGl (1927, 1928 Scyllium canicula, Acanthias vulgaris, 
Scymnu8 lichia, Spina x niger). 

Auch innerhalb der untersten Klasse der WirbeItiere, bei den Oyclostomen, 
sind im Verhalten der Hypophyse Unterschiede festzustellen. Die Petromyzonten 
weisen eine verhaltnismaBig gut entwickeIte Hypophyse auf, deren Teile der 
Lange nach hintereinander gereiht sind (s. Abb. 151r). Der erste, am weitesten 
rostral gelegene Abschnitt, die Pars anterior, entspricht bei Petromyzon fluviatilis 
nach STENDELL dem Vorderlappen [nur HALLER VON HALLERSTEIN (1934) 
homologisiert ihn mit der Pars tuberalis]. Auf ihn folgt, ahnlich wie bei der 
Teleostierhypophyse, ein Ubergangsteil, der von den Abschnitten am gr6Bten 
ist. Die Pars anterior wird von eosinophilen und basophilen Zellen gebildet, 
die zu mehr oder weniger vertikal verlaufenden Zellsaulen geordnet sind (DE 
BEER, Petromyzon Planeri). Der Ubergangsteil ist ahnlich gebaut; seine Zellen 
werden als nur schwach farbbar (STERZI 1904) oder als zumeist basophil (DE 
BEER) bezeichnet. Abweichend davon unterscheidet TILNEY (1937) bei Petro
myzon marinus an Stelle einer Pars anterior und eines Ubergangsteiles einen 
Markteil, der in seinem caudalen Abschnitt allseitig von einem sich histo
logisch anders verhaltenden Rindenteil umgeben ist (medullary portion, 
cortical portion of the pars distalis). 

Besonders primitive Verhaltnisse finden sich bei der 2. Ordnung der Oyclo
stomen: bei M yxine (s. Abb. 151s) ist das als Hypophyse anzusprechende 
Drusengewebe durch eine kraftige Bindegewebsplatte von der Aussackung des 
Zwischenhirns vollkommen abgetrennt. Das Organ setzt sich aus einzelnen 
soliden, zum Teil auch mit H6hlung versehenen Zellstrangen zusammen 
(W. MULLER 1871, RETZIUS 1895), deren Zellen nach DE BEER (1926) aIle von 
einer Art sind. STERZI (1904) und STENDELL sprechen das Drusengebilde zur 
Hauptsache als Zwischenlappen und nur den vordersten Bezirk als Vorder
lappen an; ob das zutrifft, ist zu bezweifeln, da ja bei Myxine gerade das 
Hauptmerkmal des Zwischenlappens, die enge Anlagerung an den Hirnteil, 
fehIt. Ungeklart ist auch, ob das eigentumliche Verhalten der Hypophyse von 
M yxine der Ausdruck einer primitiven Entwicklungsstufe oder einer sekun
daren Ruckbildung ist; DE BEER halt das letztere fUr wahrscheinlicher. Uber 
die fruhe Entwicklung der Hypophyse von M yxine, die die Frage unschwer 
lOsen wurde, ist nichts bekannt. 

2. Der Trichterlappen der Hypophyse (Pars tuberalis). 
a) Historisches. 

Der Trichterlappen der menschlichen Hypophyse wurde zum ersten Male von LuscHKA 
(1860) beschrieben. Er schildert ihn mit folgenden Worten: "Die Substanz des vorderen 
Abschnittes der Hypophyse zeigt sich von jener des hinteren, sowie von dem Trichter, 
bald mehr, bald weniger deutlich geschieden. Nicht selten schlieBt sich dieselbe aber auch 
da sehr innig an das Infundibulum an, wo es eben im Begrnf ist in den hinteren Lappen 
iiberzugehen. Ja, sehr haufig zieht sich seine Masse eine Strecke weit in die GefaBhaut 
des Trichters hinauf und scheint, wenigstens bei der Betrachtung mit bloBem Auge, einen 
innigen Anteil an der Bildung von dessen Wandung zu nehmen. Mikroskopische Unter
suchungen an longitudinalen und queren Durchschnitten solcher Praparate, welche einige 
Zeit in verdiinnter Chromsaure geleg~n haben, iiberzeugen indes sehr bestimmt davon, 
daB es sich hier nicht etwa urn einen Ubergang der eigentiimlichen Substanz des Trichters 
in jene des vorderen Lappens der Hypophyse handelt, als vielmchr urn ein Hinaufschreiten 
der Masse des letzteren in das Gewebe der GefaBhaut des Infundibulum. Diese Beziehungen 
lassen sich insbesondere an alteren Fetus und an Neugeborenen studieren, bei welchen der 
vordere Lappen des Hirnanhangs in Gestalt einer konischen Prominenz iiber den Tiirken-

1 Entwicklungsgeschichtlich. 
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sattel weit hinaus reicht und mitunter die Hauptmasse des Trichters darzustellen scheint, 
wahrend dieser in der Tat sich nur an die hintere Seite derselben innig anlegt, um sich ohne 
Unterbrechung in den in jenen Altersstufen ungemein kleinen hinteren Lappen fort
zusetzen" (s. S. 40). LUSCHKA bringt auch eine Abbildung von einem Langsschnitt durch 
"die sich an den Trichter anlegende Fortsetzung der Substanz des vorderen Lappens der 
Hypophyse" und hebt hervor, daB "in die feingestreifte Bindesubstanz viele, in verschie· 
dener Weise durchschnittene BlutgefaBe sowie Gruppen von Driisenblasen und Zellen ein
gelagert" sind. Bemerkenswerterweise sind in der Abbildung LUSCHKAS diese "Driisen
blasen" in charakteristischer Weise durchgehends mehr strangartig dargestellt, im Gegen
satze zu den mehr kugeligen Driisenzellkomplexen des Vorderlappens. Auch ein weiteres 
charakteristisches Merkmal der Pars tuberalis, die geringere GroBe der Driisenzellen, 
kommt in der Zeichnung LUSCHKAS schon deutlich zum Ausdruck. 

Bei der Beschreibung des Trichters weist LUSCHKA darauf hin, daB man zwischen der 
membranosen Hiille und der von ihr eingeschlossenen, weiBgrauen oder gelbrotlichen Sub
stanz zu unterscheiden habe. "Die membranose Hiille des Trichters ist der Hauptsache 
nach eine Fortsetzung der Pia mater, in welcher GefaBchen vorzugsweise in longitudinaler 
Richtung verlaufen. Nach auBen hin schlieBen sich an diese Haut immer auch Bestandteile 
der Arachnoidea an, welche mitunter zottenartige Auswiichse produzieren. Diese Hiille 
ist am Anfange des Trichters ausnehmend diinn und zerreiBlich, woher es dann auch 
kommt, daB bei der gewohnlichen Art, das Hirn aus der Schadelhohle zu entfernen, der 
Trichter an seinem 0 beren und nicht, wie man seiner abnehmenden Dicke nach erwarten 
sollte, an seinem unteren Ende abreiBt. Nach abwarts wird die GefaBhaut des Trichters 
dicker und bedeutend fester, auch haftet sie inniger an der eigentlichen Substanz desselben 
an." "Ein sehr beachtenswerter Bestandteil im Gewebe der GefaBhaut der unteren Region 
des Trichters sind Driisenblasen und Driisenschlauche, welche mit jenen des vorderen 
Lappens der Hypophyse identisch und ... von diesem ausgegangen sind. Sie bewirken 
hauptsachlich die groBere Dicke und Derbheit des unteren Endes der Pia mater des Trichters, 
an dessen vorderem Umfange sie besonders reichlich angesammelt zu sein pflegen und 
namentlich in der nachsten Umgebung der langsverlaufenden, nicht selten da und dort 
aneurysmatisch erweiterten BlutgefaBchen gefunden werden. Auch VIRCHOW (1857) hat 
in mehreren Fallen follikulare Blasen oder auch traubige Anhaufungen derselben noch am 
Trichter selbst wahrgenommen." 

Nach all dem hat ERDHEIM (1903) zweifellos Unrecht, weun er behauptet, daB LUSCHKA 
"der eigentliche Fortsatz infolge seiner geringeren Dimension unbekannt blieb". Und in 
gleicher Weise ist es unrichtig, wenn CAMERON (1919) den Embryologen W. MULLER als den 
ersten bezeichnet, der den Trichtcrlappen 1871 als "zungenformigen Fortsatz" beschrieben 
habe. MULLER erweitert aber die Darstellung LUSCHKAS dadurch, daB er beim Neugeborenen, 
beim 4jahrigen Kind wie beim Erwachsenen "konstant einen schmalen Auslaufer der Drii.se 
feststellt, welcher sich langs der vorderen Flache des Trichterfortsatzes (i. e. Proc. infundi
bularis) bis nahe an das Chiasma erstreckt. Er fiihrt zahlreiche schmale Arterienzweige 
mit bindegewebiger Adventitia und zwischen diesen eine Anzah! gestreckt verlaufender 
0,015-0,03 mm dicker, von quadratischen Epithelien erfiillte Schlauche. Sie setzen sich 
fort in die Schlauche, welche das Parenchym der eigentlichen Driise bilden". 

HENLE (1871) hebt hervor, daB der driisige Fortsatz des Hypophysenstieles in bezug 
auf seine Menge gegen das Infundibulum weit zuriicktrete; die in ihm verlaufenden Zellen
schlauche sind langlich und parallellaufend, im Gegensatz zu den ganz regellosen im Vorder
lappen selbst. Ferner gibt HENLE an, daB der Fortsatz beim Fetus regeImaBig und zuweilen 
auch beim Erwachsenen die Basis des Gehirns erreicht und am Tuber cinereum eine kurze 
Strecke gegen das Chiasma hinzicht. 

V. v. MIHALKOVICZ (1875) beobachtete, daB "die fertige Driise nach vorn gegen das 
Chias~!L zu eine zungenfOrmige Verlangerung paralleler Driisenschlauche besitzt, in die 
einige Aste der unteren Carotiden treten". S. LOTHRINGER (1886) bezeichnet den Trichter
lappen als Fortsatz des Epithelsaumes auf den Trichter. Er betont "das Vordringen der 
Hypophysenepithelien gegen das Chiasma und selbst in die Gehirnsubstanz. Nach den 
uns zuganglichen entwicklungsgeschichtlichenAngaben scheint es sich nicht um einen in 
Riickbildung befindenden Teil des Organes zu handeln. Auch die innige Durchflechtung 
dieser Epithelschlauche mit weiten pialen GefaBen, deren eigenartige Einfiigung allerdings 
noch weiterer Untersuchungen bedarf, spricht fUr das Bestehen einer physiologischen 
Tatigkeit der ersteren". HALLER (1897) beschreibt bei verschiedenen Tierarten eine "mediane 
Epithelplatte", die der ventralen Flache des Hypophysenstieles anliegt. SALZER (1898) 
findet bei M eerschweinchen- und Schweineembryonen einen breiten, nach yarn zum Chiasma 
verlaufenden Fortsatz. Sehr eingehend beschaftigt sich ERDHEIM (1903) mit dem "Fortsatz" 
der menschlichen Hypophyse, namentlich in Hinblick auf seine Bedeutung als Ausgangs
punkt der sog. Hypophysenganggeschwiilste; der histologischc Aufbau des Fortsatzes 
stimmt nach ERDHEIM mit dem des Vorderlappens iiberein, "nur daB die granulierten 
Zellen hier seltener vorzukommen pflegen". JORIS (1907) faBt unter der Bezeichnung 



250 Die mikroskopische Anatomie der Hypophyse. 

"lobule de la tige" eine Gruppe von Driisenzellen zusammen, die sich vom Vorderlappen 
ausgehend am Infundibulum entlang bis zum Chiasma erstreckt und auch den Hals des 
Trichters umgibt. STADERINI (1908) unterscheidet einen "Lobus chiasmaticus", der sich 
gegen das Chiasma zu erstreckt und vom Vorderlappen ausgeht, und einen "Lobus 
praemamillaris", der mit seinem Ende bis zum Recessus praemam.illaris reicht und das 
Aussehen eines, in die Hirnhiiute eingebauten Driisenliippchens besitzt. HERRING (1908) 
beschreibt den Trichterlappen als "a tonguelike process of the pars intermedia", wobei 
er den GefaBreichtum dieses Fortsatzes gegeniibsr der Pars intermedia hervorhebt. 
BOLK (1910) beobachtet den Fortsatz bei Tarsius.Embryonen und bezeichnet ihn wegen 
zweier seitlicher hornchenartiger Fortsatze, die bei dieser Tierart besonders gut ausgebildet 
sind, als Lobulus bifurcatus. 

Schon diese kurze Zusammenstellung des alteren Schrifttums zeigt zur Geniige, daB 
TILNEY den Trichterlappen in seiner 1913 erschienenen Arbeit zu Unrecht als eine "hitherto 
undescribed part of the hypophysis" bezeichnet. Damit soIl nicht in Abrede gestellt 
werden, daB durch TILNEYS Untersuchungen die Kenntnisse iiber den Trichterlappen 
wesentliche Erganzungen erfuhren. TILNEY selbst belegt den Trichterlappen mit dem Namen 
"Pars tuberalis". Er unterscheidet am Driisenteil der Hypophyse eine Pars distalis (= Vorder· 
lappen) und eine Pars juxtaneuralis. Die letztere trennt TILNEY wieder in die Pars 
tuberalis (= Trichterlappen) und die Pars infundibularis (= Zwischenlappen). Auf Grund 
seiner entwicklungsgeschichtlichen und histologischen Untersuchungen hebt er aber hervor, 
daB diese beiden Teile im Gegensatze zur Auffassung HERRINGS genetisch wie strukturell 
nichts miteinander zu tun haben, sondern zwei morphologisch verschiedene Anteile der 
Driise darstellen. 

In den folgenden Jahren befaBt sich eine Reihe von Arbeiten mit der Entwicklung 
des Trichterlappens (WOERDEMAN 1914, 1918; BAUMGARTNER 1916, BOLK 1917, PARKER 
1917, ATWELL 1918a, b, 1921, ATWELL und SITLER 1918). Die Entstehung des menschlichen 
Trichterlappens wurde vor allem durch die eingehenden Untersuchungen von HOCHSTETTER 
(1924) gekliirt, in denen auch die vergleichende Entwicklungsgeschichte dieses Hypophysen· 
teiles, der von HOCHSTETTER als "Processus infundibularis" bezeichnet wird, Beriick· 
sichtigung fand. HOCHSTETTERS Darstellung der Entwicklung beim Menschen wurde von 

ATWELL (1926) bestiitigt und vervoll· lit standigt. Die vergleichende Anatomie, 
Histologie und Entwicklungsgeschichte 
der Pars tuberalis wurde durch zahl
reiche Angaben von DE BEER (1926) 
bereichert. 

Die Kenntnisse iiber den his to· 
logischen Bau des menschlichen 
Trichterlappens wurden in den letzten 
Jahren namentlich durch die Arbeiten 

pi-- von GUIZZETTI(1925), CAMERON (1929), 

Abb. 152. Schematische Darstellung der einzelnen Anteile 
der Saugetierhypophyse unterhalb der Primaten, gezeigt an 
einem medianen Sagittalschnitt durch die Hypophysen· 
gegend einer erwachsenen Katze. Nach TILNEY (1937). 
Ok Chiasma n. opt.; di Diencephalon; i Infundibulum; 
ip infundibular process (Hinterlappen); is infundibular 
stem (Hypophysenstiel); mt Eminentia mediana des Tuber 

cinereum; pd Pars distalis (Vorderlappen); pi Pars 
infundibularis; pt Pars tuberalis; rl residual lumen 

(HypophysenhOhle). 

ATWELL (1929) und PIETSCH (1930) 
erweitert. 

b) Zur Nomenklatur 
des Trichterlappens. 

Die Frage der N omenklatur 
des Trieh ter la ppens ist reieh
lieh verworren. leh verwende im 
vorliegenden Beitrag neben der 
deutsehen Bezeiehnung "Trieh
ter la ppen", noeh die lateinisehe 
Bezeiehnung "Pars tuberalis", 

da sie in der neueren Literatur sehr gebrauehlieh ist und aueh dureh die letzte 
Nomenklaturkommission angenommen wurde, obwohl sie im Grunde genommen 
fUr die mensehliehe Hypophyse unzutreffend ist. 

Ais TILNEY 1913 die Benennung "Pars tuberalis" einfuhrte, ging er vor 
allem von den bei der Katzenhypophyse zu beobaehtenden Verhaltnissen aus, 
die er aueh spater als Muster fur die Hypophyse aller Saugetiere, die tiefer als 
die Primaten stehen, bezeiehnet. Bei der Katze liegt, wie Abb. 152 zeigt, die 
Pars tuberalis dem von TILNEY anfangs als Eminentia saeeularis, spater als 
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Eminentia mediana bezeichneten Teil der Tuber cinereum an, so daB die Be
nennung "Pars tuberalis" hier durchaus sinngemiW ist. In einem Schema, das 
die Verhaltnisse beim erwachsenen Menschen wiedergibt, iibertragt TILNEY 
(1913) die Bezeichnung "Pars tuberalis" auch auf 
den ganzen Trichterlappen des Menschen, obwohl 
dieser zum gr6Bten Teil dem Hypophysenstiel und 
nur im obersten Abschnitt dem Tuber cinereum an
liegt. Diesem ersten Schema TILNEYS entsprechend, 
wurde der Name "Pars tuberalis" von BIEDL und 
vielen anderen Autoren auch fur den menschlichen 
Trichterla ppen beibehalten. 

Eine weitere Komplikation erfahrt die Nomen
klatur nun dadurch, daB TILNEY in einer spateren 
Veroffentlichung (1937) die Bezeichnung "Pars tube
ralis" bei der menschlichen Hypophyse auf einen 
schmalen, der Eminentia mediana des Tuber cine
reum anliegenden Bezirk beschrankt, den am Hypo
physenstiel gelegenen Teil des Trichterlappens dagegen 
zusammen mit dem sog. Zwischenlappen als Pars 
infundibularis abtrennt (s. Abb. 153). Ich kann mich 
dieser neuen Benennungsweise TILNEYs, durch die 
der oberste, beim Menschen meist nur in unbedeutenden 
Resten vorhandene Teil des Trichterlappens als etwas 
Besonderes abgetrennt und der Hauptabschnitt des
selben mit der sich ganzlich anders verhaltenden Zona 
intermedia (s. S. 295 f.) vereinigt wird, nicht anschlieBen, 

- It 

Abb. 153. Rekonstruktion der 
Hypophysengegend einer 61jiih
rig e n ]<'rau. Nach TILNEY (1937). 
ClI Chiasma n. opt.; di Dience
phalon; ip infundibular process 
(Hinteriappen); is infundibular 
st em (Hypophysenstiel); Ie Emi
nentia lateralis des Tuber ciue
r eum; It Lamina terminalis ; 
no Nervus opticus; pd Pars di
stalis (Vorderlappen) ; pi Pars 
infundibularis ; pt Pars tuberalis. 

um so weniger, als auch die entwicklungsgeschichtlichen Ausfiihrungen TILNEYS, 
die sowohl den Darlegungen von HOCHSTETTER wie jenen von ATWELL wider
sprechen, nicht uberzeugend sind. Die sehr eingehenden Untersuchungen von 
HOCHSTETTER werden von 
TILNEY merkwurdigerwei
se nicht einmal erwahnt, 
gesch weige denn diskutiert. 

Abb. 154 bringt ein 
Hypophysenschema mit 
den von VOLTERRA (1925) 
vorgeschlagenen Bezeich
nungen. VOLTERRA teilt 
den Trichterlappen in eine 
Parte avvolgente, einen 
Lobulo chiasmaticound ei
nen Lobulo premammillare. 
AIle drei Teile, die "ahn
liche Struktur und Be
ziehungen besitzen", faBt 
VOLTERRA als "Lobuli ac
cessori" zusammen. Die 

Abb.154. Schematisehe Darsteliuug der einzelnen Anteile der Siiuge
tierhypophyse nach VOLTERRA (1925). Medianer Sagittalschnitt durch 
den Boden des Diencephalons. ClI Chiasma n. opt. ; Cm Corpus mam
millare; 1 Hypophysenstiel; 2 Hinterlappen; 3 Recessus hypophyseos ; 
4 Vorderlappen; 5 Zwischenlappen; 6 Parte avvolgente ; 7 Lobulo 

chiasmatico; 8 Lobulo premammillare; 9 Hypophysenhohle. 

Parte avvolgente setzt VOLTERRA dem "Umschlagsteil" LOTHRINGERS gleich, 
die Lobulo chiasmatico und premammiIlare entsprechen den von STADERINI 
beschriebenen und so benannten Abschnitten (s.o.). Die Einteilung ist selbst 
bei Saugetierhypohysen unzweckmaBig, da einerseits die Lobulo chiasmatico und 
premammiIlare die gleiche Struktur und Herkunft besitzen und auch seitlich 
ohne Grenze ineinander ubergehen, andererseits aber zwischen Umschlagsteil und 

pt! 
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Pars tuberalis, wie S. 285 gezeigt wird, wesentliche Unterschiede bestehen. Beim 
Menschen vollends liegt der Umschlagsteil (= Umschlagszone) ganzlich getrennt 
von der Pars tuberalis tief im Vorderlappen (s. auch S.307 und die Abb. 189). 

c) Die Gestalt des Trichterlappens. 
Auf einem medianen Sagittalschnitt tritt der Trichterlappen (Pars tuberalis) 

der menschlichen Hypophyse als ein langgestreckter, schmaler Gewebsstreifen 
hervor, der die vordere Flache des Hypophysenstieles bedeckt (s. Abb. 155). 

G', 
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Abb.155. Medialler Sagittalschnitt dllrch Trichterlappell, Hypophysenstielllnd Chiasma n. opt. Ar Arach· 
noidea; Ok Chiasma n. opt; E Endanschwellung des Trichterlappens (sag. Halskrause); Hst Hypophysenstiel; 

N Nackcnteil des Vorderlappens; Trl Trichterlappen. Hinger. Fix. Formol·Alkohol. Paraffin. 10 fL. 
Hamalaun-Eosin. Vergr.1:14. 

Er geht mit breit aufsitzender Basis von der Oberflache des Vorderlappens 
aus und erstreckt sich unter zunehmender Verschmalerung bis in den Winkel 
zwischen Hypophysenstiel und Chiasma. Hier findet sich standig eine haken
artig vorspringende Verdickung (s. Abb. 155), die sog. Endanschwellung. 
PIETSCH vergleicht sie mit einer "Art Halskrause", die nach hinten entweder 
offen ist oder am Ubergang des Stieles in das Tuber cinereum mit einer diinnen 
Zellage verstreicht. 

Die Anschwellung wird zum erstenmal von BOYCES und BEADLES (1893) als kleines 
Driisenhauflein erwahnt, das die genannten Autoren in einem Fall im Winkel zwischen 
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Infundibulum und Chiasma antrafen. Ais regelmaBig vorkommende Bildung wurde sie 
erst von ERDHEIM (1903) erkannt und beschrieben. Von ihm stammt auch die Bezeichnung 
"Endanschwellung" . 

Die Endanschwellung ist bald starker, bald schwacher ausgepragt. Als 
besondere Eigenschaft erwahnt schon ERDHEIM, daB sie im spitzen Winkel 
nach vorne unten abgeknickt erscheint und die hier zahlreichen und groBen, in 
derselben Richtung verlaufenden GefaBe des Subarachnoidealraumes begleitet. 
Die Verhaltnisse sind auch in Abb. 156 deutlich erkennbar. Der hier zwischen 
der Endanschwellung und dem 
Piauberzug des Chiasmas sicht
bare Spaltraum durfte durch die 
Schrumpfung del' Gewebe bei 
Fixierung und Nachbehandlung, 
vielleicht auch durch mechani
sche Einwirkung bei del' Reraus
nahme des durch GefaBinjektion 
fixierten Gehirnes etwas ver
breitert sein. Man sieht noch 
Durchschnitte der auseinander
gezogenen, feinen, zwischen Pia 
und Endanschwellung verlaufen
den Bindegewebsbalkchen des 'I' ---,~~:iI! 
Su barachnoidealraumes. 

1m Inneren der Endanschwel
lung liegen gewohnlich mehrere 
Reihen schmaler Parenchym
strange, die von reichlichem 
Bindegewebe umschlossen sind. /,
Die Parenchymstrange konnen, 
wie Abb. 156 zeigt, noch eine 
Strecke weit uber die Anschwel
lung nach aufwarts reichen. In 
anderen Schnitten der Serie sind 
sie bis an den Scheitel des 
Winkels zu verfolgen. Ja, in 
einem Falle, einem 49jahrigen 
Ringerichteten, schlug sich das 
Drusengewebe des Trichterlap
pens an del' Spitzc des Winkels 
sogar noch auf die Ruckflache 
des Chiasmas uber und bedeckte 
das obere Drittel desselben mit 
einer 1-3 Zellagen dicken Dru
senschicht. Nach GUIZZETTI ist 

Abb. 156. Endanschwelluug am oberen Ende des Trichter· 
lapp ens im Winkel zwischen Tuber cinerellm und Chiasma. 
BS BindegewebsbiHkchen im Subarachnoidalraum; Ck Chiasma 
n. opt; E Endanschwellung ("Halskrallse"); Pm Pia mater; 
TTubcrcinereum. Hinger. Fix. Formol·Alkohol. Paraffin. lOll. 

Hamalalln·Eosin. Vergr. 1: 55. 

die Endanschwellung des Trichterlappens das Ergebnis des mechanischen Wider
standes, den das Gehirn dem weiteren Wachstum des Trichterlappens entgegen
setzt. Die Endanschwellung ist so ziemlich immer nachzuweisen. GurZZETTI 
stellte ihr Fehlen unter 54 histologisch untersuchten Fallen nur viermal fest, 
und zwar bei je einem FaIle von 2, 14, 30 und 73 Jahren, woraus ersichtlich ist, 
daB ihr Fehlen unabhangig vom Lebensalter ist. 

Viel schwacher und inkonstanter als auf del' Vorderseite ist beim Menschen 
die Ausbildung des Trichterlappens auf der Ruckseite des Stieles, auf del' am 
median en Sagittalschnitt oft auf groBe Strecken hin jegliches Drusengewebe 

118 
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fehlt. So besteht auch der in Abb. 155 sichtbare Gewebsstreifen fast nur aus 
dem BlutgefaBe fiihrenden Bindegewebe der Pia und dem anliegenden Arach
noidealgewebe, das namentlich in der unteren Halfte. des Stieles stark hervortritt. 
Aber selbst wenn Drusengewebe vorhanden ist, beschrankt es sich im Bereich 
der Ruckseite des Hypophysenstieles meist auf eine dunne, erst bei starkerer 
VergroBerung erkennbaren Lage von Drusenzellen. 

Die Darstellung CAMERONS, wonach der Trichterlappen normalerweise den 
ganzen Hypophysenstiel vollstandig umschlieBt (s. Abb. 188a, S. 295), trifft beim 
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Abb. 157. Paramedianer Sagittalschnitt durch den Trichterlappen am Austritt des Hypophysenstieies aus der 
Hypophyse. Ar Arachnoidea; RBt Hypophysenstiel; N Nackenteil; S Subarachnoidalraum; Trl Trichterlappen; 

VI Vorderlappen. Hinger. Formol·Alkohol. Paraffin. 101-'. Hamalaun·Eosin. Vergr. 1:22,5. 

Menschen nur in Ausnahmefallen zu. Nach GUIZZETTI fehlt das Drusengewebe 
auf der Ruckseite des Stieles im oberen Teil beinahe immer. Auch PIETSCH 
konnte eine derartige Umscheidung nur selten beobachten. Wenn daher CAMERON 
in der oben erwahnten Abbildung des "Zwischenlappentuberalisapparates beim 
Menschen" den vorderen und hinteren Abschnitt der Pars tuberalis in gleicher 
Starke zeichnet, so wird dadurch vielleicht ein seltener Sonderfall, aber nie
mals das normale Verhalten des Trichterlappens wiedergegeben. 

Von einer breiteren, zusammenhangenden Drusenschicht wird der Hypo
physenstiel beim Menschen gewohnlich, aber nicht immer, nur bei seinem Aus
tritt aus der Hypophyse umschlossen. Die seitlich gelegenen Strange, die sich 
eine Strecke weit am Stiel emporstrecken, treten an dem in Abb. 157 wieder
gegebenen paramedianen Sagittalschnitt deutlich hervor. An ihm liiBt sich 
auch der allmahliche Ubergang des Trichterlappens in das Drusengewebe des 
Vorderlappens gut erkennen, da sich das Gewebe des Trichterlappens durch 
das Fehlen von eosinophilen Zellen wie durch die starkere Entwicklung des 
Bindegewebes schon am Schwarz-WeiBbild durch seine hellere Farbung abbebt. 
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Nicht selten wird der sog. Nackenteil des Vorderlappens (s. Abb. 31, S.48, 
sowie S. 32, ferner Abb. 158) einfach dem Trichterlappen zugerechnet, was in 
den meisten Fallen weder entwicklungsgeschichtlich noch histologisch zutreffend 
ist. Wie auf S. 32 naher ausgefiihrt wurde, leitet sich dieser Abschnitt der 
Prahypophyse zum groBten Teil auf die beiden "Horner" des Hypophysensackes 
zuruck. Dabei verhalt sich das der Neurohypophyse anliegende Blatt ahnlich 
der Anlage des Zwischenlappens, wahrend das auBere Blatt proliferiert und 
typisches Vorderlappengewebe liefert. Spater verschwindet dann gewohnlich 

Abb. 158. Teilstiick aus dem "NackenteiJ" einer menschlichen Hypophyse. Oh, Sch Chromophobe, dem 
Hinterlappen anliegendc Driisenschicht; T,l Driisenzelistriinge des Trichterlappens; VI Driisenzelistriinge yom 

Charakter des Vorderiappens. Hinger. Fix. }'ormol-Alkohol. Paraffin. 7 [.t. Azan. Vergr. 1: 110. 

der ursprunglich zwischen beiden Blattern vorhandene Spalt; es kommt aber 
auch VOl', daB eine mit Kolloid gefiillte Rohle erhalten bleibt, wie es in Abb. 31 
zu sehen ist. Die del' Neurohypophyse anliegende Drusenschicht unterscheidet 
sich aber selbst beim Erwachsenen von der Hauptmasse des Nackenteiles oft 
noch dadurch, daB sie weniger eosinophile Zellen enthalt odeI' auch davon frei 
ist. Nur eine kleine, gegen den Stiel zu gelegene Zone des Nackenteiles 
zeigt gewohnlich die histologische Struktur des Trichterlappens (s. Abb_ 158). 
Es ist jener Abschnitt, der sich entwicklungsgeschichtlich auf die "Hornchen" 
del' Pars tuberalis-Anlage zuruckleitet. 

Schon bei der Darstellung der Entwicklungsgeschichte der Hypophyse wurde 
darauf hingewiesen, daB die Ausbildung sowohl der "Horner" des Hypophysen
sackes wie der "Horn chen" del' Tuberalisanlage sehr verschiedene Grade 
erreichen kann. Das wirkt sich naturgemaB auch auf die Ausbildung des 
"Nackenteiles" der erwachsenen Hypophyse aus. Waren beide Anlagen 
schlecht entwickelt, so kann der "Nackenteil" wie z. B. in Abb. 27 a-c (S. 38) 
vollstandig fehlen. Waren die "Horner" des Hypophysensackes unterentwickelt, 
die "Hornchen" del' Tuberalisanlage abel' gut ausgebildet, so findet sich im 
Nackenteil nur Drusengewebe yom Charakter des Trichterlappens und um
gekehrt. 
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Abb. 159a und b. Querschnitt durch den Hypophysenstiei und den anliegenden Trichteriappen. a Gegen die 
Hypophyse ZU, b gegen den Tuber z~ geiegen . . GrfJZ Gruppe von fJ-Z ellen; Trl Trichteriappen. Hinger. Fix. 

Boum, Paraffm. 71-'. Azan. Vergr.1:32,5. 

Aus dem Gesagten ist verstandlich, daB der Trichterlappen auf Quer
schnitten durch den Hypophysenstiel je nach der Schnitthohe sehr verschiedene 
Gestalt besitzt. Beim Austritt aus der Hypophyse findet man haufig eine 
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ringformige Zone von Tuberalisgewebe vor. Etwas weiter entfernt davon zeigt 
das Querschnittsbild des Trichterlappens gewohnlich Halbmond- oder Sichel
form (s. Abb. 159a und b), wobei die Dicke der auf der vorderen Seite des 
Hypophysenstieles gelegenen Drusenschicht mit zunehmender Entfernung von 
der Hypophyse immer mehr abnimmt, bis sie sich in der Hohe der End
anschwellung in individuell wechselndem Ausmail wieder verstarkt. 

Was die Grenzen der Pars tuberalis gegen den Zwischenhirn
boden zu betrifft, so ist die Begrenzung nach vorne oben beim Menschen 
durch den Winkel zwischen Hypophysenstiel und Chiasma gegeben. Dail die 
Pars tuberalis in seltenen Fallen noch ein Stuck weit auf die Ruckflache des 
Chiasma reichen kann, wurde oben erwahnt. N ach ruckwarts gegen die 
Corpora mamillaria zu fehlt dagegen ein derartiges Hindernis fUr die Ausbreitung 
des Drusengewebes und infolgedessen auch eine schade Grenze. Dement
sprechend sind auch die Angaben des Schrifttums uber die Ausdehnung des 
Trichterlappens nach ruckwarts widerspruchsvoll. Nach CAMERON konnen die 
Drusenzellen des Trichterlappens "in betrachtlicher Lange ruckwarts gegen die 
Corpora mamillaria zu vedolgt werden, wobei sie in nahe Verbindung mit dem 
Tuber cinereum treten". In Ubereinstimmung damit ist auch im Schema 
CAMERONS eine von ihm als Tuber cinereum bezeichnete Anschwellung mit 
Trichterlappengewebe bedeckt. 1m Gegensatz zu den Darstellungen CAMERONS 
fand ich in meinen eigenen Praparaten diese Gegend des Tuber cinereum beim 
Menschen stets frei von Drusengewebe. Auch PIETSCH konnte eine derartige 
Ausdehnung des Trichterlappens nach ruckwarts, wie sie CAMERON schildert, 
niemals beobachten. 

Ebenso wie die Ausdehnung unterliegt auch die Dicke der Pars tuberalis 
groBen Schwankungen. Neben Trichterlappen, deren Dicke im unteren Drittel im 
Durchschnitt 60 fl betragt, trifft man andere mit einer solchen von nur 25 fl, ohne 
dail, soweit bekannt, ein AniaB bestiinde, deshalb von einer Atrophie zu sprechen. 
Die Maile werden in Anbetracht des Gefailreichtums der Pars tub era lis in hohem 
Grade auch durch den FUllungszustand der Gefaile beeinfluBt. Daneben be
stehen aber auch betrachtliche Schwankungen in der Menge des Bindegewebes 
wie des Drusengewebes. Nach ERDHEIM (1903) hangt die Dicke des Trichter
la ppens von der Lange des H ypoph ysenstieles a b ; bei einem langen H ypoph ysenstiel 
ist er lang und dunn, bei einem kurzen kurz und dick. Genauere Angaben uber 
Beziehungen zu Alter und Geschlecht sind nicht moglich, da zur Zeit hin
reichendes Zahlenmaterial fehlt (s. auch S. 45). Das eine jedoch scheint mir 
festzustehen, daB das interstitielle Bindegewebe gerade im Trichterlappen 
im hoheren Alter besonders reichlich zunimmt und das Drusengewebe fort
schreitend sparlicher wird. 1m Trichterlappen von 70- und 80jahrigen Personen 
fand ich des ofteren fast nur noch Bindegewebe und GefaBe vor, wahrend das 
Drusengewebe bis auf geringe Reste verschwunden war. 

d) Der histologische Aufbau des Trichterlappens. 

Der histologische Aufbau des Trichterlappens zeigt gegenuber dem Bautypus 
des Vorderlappens einige wesentliche Unterschiede, die schon bei schwacher 
Vergroilerung deutlich hervortreten. Sie pragen sich vor allem im Verhalten 
der Gefaile, des Bindegewebes und nicht zuletzt auch in der Anordnung und 
Beschaffenheit des Drusengewebes selbst aus. Dadurch, daB die Gefaile zum 
uberwiegenden Teil in langsgestrecktem Veriauf dem Hypophysenstiel folgen, 
erscheint auch das zwischen Ihnen gelegene Driisenparenchym JlU langs
verlaufenden Zellstrangen ausgerichtet; das tritt namentlich an Praparaten 
hervor, die durch Injektion fixiert wurden llnd deren blutleer gespiiIte Gefi:U3e 
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stark erweitert sind (s. Abb. 160). Sehr deutlich macht sich der Unterschied 
im Aufbau auch an Langsschnitten bemerkbar, deren Gitterfasern mit einer 
der ublichen Silbermethoden zur Darstellung gebracht ist. Die langsgezogenen 
schmalen Maschen unterscheiden sich stark von der fUr den Vorderlappen 
charakteristischen pseudoalveolaren Anordnung. 

Bei genauerer Betrachtung des Bautypus der Zellstrange lassen sich 
zwei Typen unterscheiden. Bei dem einen besteht der Zellstrang aus einem 
ungegliederten Strang wechselnder Lange, der aus zahlreichen nebeneinander 

Abb.160. Liingsschnitt ans d em unteren (hypophysenwiirts gelegenen) Drittel des Trichterlappens. AT Arach
noidea; Hst Hypophysenstiel ; Pm Pia mater (Grenzschicht). Hinger. Fix. Alkohol-Fotmol. Paraffin. 7!-t. Azan. 

Vergr. 1: 110. 

liegenden groBeren und kleineren Zellen zusammengesetzt ist (s. Abb.161). 
Der andere Typus ist in Abb. 162 wiedergegeben; bei ihm setzen sich die Strange 
aus kleineren, in der Langsrichtung des Trichterlappens aneinander gereihten 
Zellballen zusammen. Die bindegewebige Umhullung dieser Zellhaufen ist 
gewohnlich nicht vollstandig, sondern bald an dieser, bald an jener Stelle unter
brochen. An diesen Punkten stehen die Zellballen dann mit benachbarten in 
unmittelbarer Verbindung. Diese beiden Extremtypen findet man in wech
selndem AusmaB vertreten. Manche Drusen sind fast vollstandig nach dem 
ersten gebaut, bei anderen dagegen uberwiegt namentlich in der hypophysaren 
Halite der zweite. 1m basalen Teile des Trichterlappens tritt die strangartige 
Anordnung mehr und mehr zuruck, urn polymorphen Zellhaufen Platz zu machen 
(s. Abb. 163), die jenen des Vorderlappens ahnlich sind, aber von reichlicherem 
Bindegewebe umgeben werden. 

In dunnen Langsschnitten erscheinen die Zellstrange vielfach isoliert, ein 
Eindruck, der durch das reichlich entwickelte interstitielle Bindegewebe nur 
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verstarkt wird. Die Untersuchung von Serienschnitten und dicken Flach
schnitten lehrt dagegen, dafi die Parenchymstrange sehr oft miteinander ana
stomosieren, so dafi sie korperlich betrachtet einem in die Lange gezogenen, 
weitmaschigen Netzwerk gleichen. 

Der Durchmesser der einzelnen Zellstrange schwankt zwischen 7 und 38 fl. 
Man erkennt ihn am besten an Querschnittsbildern, da Langsschnitte leicht 
tauschen konnen; so handelt es sich z. B. bei dem in Abb.161 mit aZ bezeichneten 
einreihigen Zellstrang in Wirklichkeit um das Anschnittsbild eines mehrreihigen. 

Abb. 161. Ungegliederte, Jiingsgestreckte Zellstrange aus dem Trichterlappen. Ar Arachnoidea; Hst Hypophy· 
senstiel; aZ angeschnittener, scheinbar einschichtiger Zcllstrang; oZ oberfiachlich gc\egener Zellstrang mit 
dunkelkernigendegenerierenden Driisenzellen; vZ vol\getroffener Zel\strang; Sc Sinuscapillare; Pv PfortaderYene 

aus dem Vorderlappen. Hinger. Fix. Bouin. Paraffin. 7 [.t. Azan. Vcrgr. 1: 420. 

Der Grundtypus wird von einem 2-3 reihigen Zellstrang dargestellt, wie er 
in Abb. 161 neben dem einreihigen sichtbar ist. An Stellen, an denen zwei 
Zellstrange anastomosieren, kommt es streckenweise zu einer Vermehrung der 
Zellagen. In den hirnwarts gelegenen zwei Dritteln ist der Durchmesser der 
Zellstrange durchgehends kleiner als im Vorderlappen und meist auch kleiner 
als im unteren Drittel des Trichterlappens. Die fortschreitende Abnahme der 
Driisenmasse wie auch der Zellgrofie gegen das Gehirn zu geht auch aus einem 
Vergleich der Abb. 160 und 164 hervor. 1m oberen Drittel finden sich, wie 
sich aus Querschnittsbildern ergibt, auch einreihige Zellstrange. 

Zellstrange wie Zellballen sind im Grunde kompakt und ohne Lichtung, 
so dafi man weder von Driisenschlauchen oder Tubuli, noch von Driisenblaschen 
sprechen kann. Wenn es, wie es bei einer wechselnden Zahl von Strangen und 
Zellhaufen der Fall ist, aber zur Ausbildung kleiner, meist mit Kolloid gefiillter 

17* 
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Gange oder Blasehen kommt, so handelt es sieh immer um eireumseripte 
Hohlungen, aber niemals urn zusammenhangende Gangsysteme. CAMERON 

glaubt zyklisehe Veranderungen im Verhalten der Zellstrange feststellen zu 
konnen, die mit der Produktion eines besonderen Sekretes in Zusammenhang 
stehen sollen. Das Ausgangsstadium erbliekt CAMERON in ein- oder zweireihigen 
Zellstrangen. Das zweite Stadium ist dureh kompakte ZeJlgruppen aus 5 bis 
15 stark fiirbbaren Zellen eharakterisiert, die oft Vakuolen enthalten. "Dieses 

Abb. H12. Strallgartig alleillallder gereihte Zellballell aus dem Trichterlappen. Die umhiillelldc Basalmcmbrun 
ist deutlich sichtbar. iB interstitielles Billd egewebe; K Kolloid im Illllern cines kleinen Pscudofollikels; Pv Stiick 

einer Pfortadervene ; Sc Sinuscapillare. Hinger. }'ix. Alkohol·}'ormol. Paraffin. 10 Il. Hiimalaull-Eosin. 
Vergr. 1: 420. 

Stadium geht uber in den kolloidhaltigen, alveolaren Zustand, mit einem 
Zentrallumen, das zum Teil oder ganz gefullt ist mit einer sehwaeh oder stark 
fiirbbaren eosinophilen Masse, die granular sein kann oder aueh nieM." Bei 
Untersuehung versehiedener Drusen im Alter von 28-81 Jahren stellte CAMERON 

fest, daB kleine Kolloidmassen in den Zellgruppen immer gefunden werden, 
groBere Kolloidansammlungen dagegen nieht in Erseheinung treten. 1m Gegen
satze zu CAMERON kommt PIETSCH zu dem Ergebnis, daB zur Aufstellung eines 
Zyklus von der einfaehen Zellsehicht uber die kompakte ZeJlgruppe zum kolloid
haltigen Follikel kein Grund vorliegt. Aueh meinen eigenen Praparaten vermag 
ieh keinen Beweis dafUr zu entnehmen, daB die versehiedenen Erseheinungs
formen der Zellstrange im Sinne eines regelmaBigen, sieh wiederholenden 
Zyklus aneinander zu reihen sind. 
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Gegen die Unterlage, das Gewebe des Hypophysenstieles, ist das Drusen
gewebe des Trichterlappens durch eine zusammenhangende, dunne Schicht von 
Bindegewe be abgegrenzt (s. Abb. 160, 161, 164), die der Piabedeckung des 
Gehirns entspricht. Die Grenzlamelle besteht vorwiegend aus einem Geflecht 
von Gitterfasern. Auch kollagene Fasern und {eine elastische Fasernetze sind 
eingeflochten. Der Oberflache des Trichterlappens dagegen liegt typisches 
Arachnoidealgewebe auf (s. Abb. 160-162). In ihm trifft man, namentlich bei 
alteren Personen, nicht sel-
ten kleinere Corpora are
nacea an, von denen auch 
in Abb. 160 einige sichtbar 
sind. 

Das zwischen den Paren
chymstrangen und GefaBen 
vorhandene Bindegewebe ist 
von individuell schwanken
der Machtigkeit, ist aber ge
wohnlich starker entwickelt 
als im Vorderlappen. Die 
Drusenzellstrange selbst sind 
wie im Vorderlappen von 
einer Basalmembran um
hullt, die wie dort aus einem 
Geflecht von feinsten argy
rophilen Fasern besteht. Die 
Basalmembran ist auch in 
den Abb. 162 und 163 gut 
sichtbar. Nicht selten er
scheint sie verdickt. Das 
interstitielle Bindegewebe ist 
reichlich entwickclt; es be
steht vorwiegend aus kolla
genen Faserbundeln, die in 
den Abb. 160-162 als 
gewellte, langsverlaufende 
Strange deutlich hervor
treten. 

Charakteristisch fUr den 
Bautypus der Pars tuberalis 
ist ferner das V er hal ten 

Abb . 163. Polymorphe Zellhaufen aus dcm basalen Abschnitt des 
Trichterlappcns. Das interstitielle Bindegewebe ist reichlich cnt

wickelt. Hinger. :Fix. Susa. Paraffin. 71l. Azan. Vergr.1:420. 

der GefaBe, die sich in drei Arten scheiden lassen. Zunachst finden sich 
Arterien und Venen, welch letztere schon im Ubersichtsbild durch ihre relative 
GroBe und ihren gestreckten Verlauf hervortreten. oDie weiten, in Abb. 165 
so deutlich sichtbaren GefaBe, die in bogenformigem Verlauf aus dem Vorder
lappen austreten, urn dann im Trichterlappen nach aufwarts zu ziehen, sind 
venose GefaBe, deren Inhalt nach POPA, ESPINASSE u. a. vom Vorderlappen 
in der Richtung zum Tuber cinereum, nach WISLOCKI (1937) dagegen vom 
Hypophysenstiel in der Richtung zum Vorderlappen flieBt (uber den Kreislauf 
s. S. 484 und 492ff). Die Venen sind dank ihrer dickeren, mit Advent itia 
versehenen Wandung leicht von den noch zu beschreibenden Capillaren zu 
unterscheiden (s. Abb. 161 und 162). In ahnlicher Weise lassen sich auch die 
mit deutlicher muskularer Media versehenen Arterien an geeigneten Schnitten 
uber langere Strecken gegen den Yorderlappen zu verfolgen. Sowohl Arterien 
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wie Venen haben mit dem Drusengewebe des Trichterlappens wenig zu tun, 
sie steHen vor aHem Zu- und AbfluBgefaBe fUr den Vorderlappen dar, ihre 
Beziehung zum Tuberalisgewebe ist lediglich topographischer Natur. 

Dazu treten als dritter, wohl zu unterscheidender GBfaBtypus des Trichter
lappens die dunnwandigen weiten Sinuscapillaren, die den Drusenstrangen 
anliegen. Sie werdeninfolgeihrer 
geringeren GroBe erst bei star
kerer VergroBerung sichtbar (z. 
B. in Abb. 161-163). Die Wan
dung dieser GefaBe ist sehr dunn; 
sie besteht wie im Vorderlappen 

rJ 

Abb.164. 

I 

Abb.165. 
Abb. 164. Langsschnitt aUs dem oberen (cerebl'alwiirts) gelegenen Drittel des Trichteriappens. Die .der Ober
Wiehe aufliegende Arachnoidea ist etwas abgehoben. An der Unterflache des Trichteriappens ist eme groBe, 
in den Hypophysenstiel eindringende Piortadervene sichtbar. Hinger. Formol-Alkohol. Paraffin. 7!J.. Azan. 

Vergr. 1: 110. 
Abb.165. Basaischieht des Trichterlappens mit groBen, bogeniOrmig aus dem Vorderlappen austr.etenden 
Piortadervcnen. Im oberen Teil sind neb en den gestreckt verlaufenden Venen einzelne Quersehmtte von 
Arterien sichtbar. Die Oberflache des Trichterlappens ist von subarachnoidalem Gewebe bedeckt. Hinger. 

Formol-Alkohol. Paraffin. 1011. Hiimalalln-Eosin. Vcrgr. 1: 32,5. 

aus einem geschlossenen Endothelrohr und dem anliegenden Grundhautchen. 
Nur diese Sinuscapillaren stehen in funktioneller Beziehung zum Drusengewebe 
des Trichterlappens. Sie liegen den von der Basalmembran umhullten Zell
balken dicht an, so daB hier unmittelbare Austauschmoglichkeit im Sinne einer 
inkretorischen Tatigkeit besteht. 

Die Unterschiede im Bau der durchziehenden Venen und der Capillaren wurden von 
CAMERON nicht beachtet; er bezeichnet beide als "Sinusoide"; SO sind z. B. die GefiiBe 
die er in seiner Abb. 5 als Sinusoide benennt, zweifellos Venen. Andererseits ist es unrichtig, 
wenn PIETSCH und BENDA ihm zum Vorwurf machen, daB er "eine direkte Aufpflanzung 
der Epithelzellen auf der GefiiBwand beschreibt"; denn CAMERON schreibt wohl, "in einigen 
Teilen ist es schwierig, irgendwelche trennende Struktur (zwischen Zellstrangen und Ge-
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GefaBen) zu erkennen", fUgt aber bei: "auBer wenigen Biindeln von sehr zarten Fasern, 
welche sich bei Anwendnng der Silberimpragnationsmethode deutlich farben". 

Vergleicht man die Dichte des capillaren GefaBnetzes der Pars tuberalis 
mit den Verhaltnissen im Vorderlappen, so gewinnt man den Eindruck, daB die 
Zellstrange des Trichterlappens weniger ausgiebig von Sinuscapillaren umspult 
sind, als das Driisengewebe des Vorderlappens. Ferner ist die zwischen GefaBen 
und Parenchym liegende, trennende Bindegewebsschicht in der Pars tuberalis 
gewohnlich starker als im Vorderlappen. 

e) Die Driisenzellen des Trichterlappens. 
Nicht nur durch die Bauart, auch durch die Beschaffenheit seines Drusen

gewebes unterscheidet sich der Trichterlappen deutlich von typischem Vorder
lappengewebe. Der Unterschied tritt schon bei schwacher VergroBerung und 
einfacher Hamatoxylin-Eosinfarbung hervor und ist vor allem durch die 
schwachere Farbbarkeit der Drusenzellen, ihre geringere GroBe und das Fehlen 
typischer ex-Zellen bedingt. Wohl konnen an der gegen das Vorderlappengewebe 
meist nur unscharf abgegrenzten Basis einzelne, ex-Zellen enthaltende Drusen
strange in das Gewebe des Trichterlappens vordringen, in seinem eigentlichen 
Bereich dagegen habe ich in normalen Drusen typische, reife ex-Zellen niemals 
angetroffen. Auch GUIZZETTI findet etwa in jeder dritten Hypophyse nur gegen 
die Basis des Trichterlappens zu einen kleinen Streifen von eosinophilen 
Zellen. Ihr so inkonstantes Vorkommen laBt ihn vermuten, daB ihr Auftreten 
zufalliger Natur ist und durch eine wahrend der Entwicklung stattfindende 
mechanische Vermischung bedingt ist. 

fJ-Zellen kommen dagegen fast in jedem Trichterlappen in sparlicher Menge 
vor, und zwar meist in Gestalt einiger weniger kleiner Herde, die in der unteren 
Halfte der Pars tuberalis liegen (s. auch Abb. 159a). GroBe und Zahl dieser 
basophilen Inseln scheint starken individuellen Schwankungen zu unterliegen. 
Einzelne, zwischen anderen Drusenzellen eingesprengte fJ-Zellen trifft man 
dagegen nur selten an. Auch GUIZZETTI findet in jeder Pars tuberalis an einer 
bestimmten Stelle, und zwar in der Mitte des Stielbelages eine kleine Gruppe 
von basophilen Zellen. Da sie in GroBe und Farbbarkeit (mit Hamatoxylin 
und Eosin) nicht vollig mit den Basophilen des Vorderlappens ubereinstimmen, 
bezeichnet sie GUIZZETTI als "Cellule similbasofile". In meinen Praparaten 
konnte ich zwischen diesen fJ-Zellen der Pars tuberalis und den typischen fJ-Zellen 
des Vorderlappens keinen charakteristischen Unterschied erkennen. 

Welcher Gruppe von Hypophysiszellen sind aber dann jene Zellen zuzu
rechnen, die die Hauptmasse der Zellstrange des Trichterlappens bilden oder 
stellen sie etwa einen eigenen Zelltypus dar, der nur der Pars tuberalis zukommt 1 

Die Frage wird selbst in den Spezialuntersuchungen des letzten Jahrzehntes 
noch sehr verschieden beantwortet. GUIZZETTI (1925) kommt zu dem Ergebnis, 
daB die Mehrzahl der Epithelzellen des Trichterlappens an und fUr sich den 
Chromophoben zuzuzahlen ist, glaubt aber' auf Grund seiner Beobachtungen, 
daB die Chromophoben der Pars tuberalis doch von jenen des Vorderlappens 
verschieden sind. So weist er darauf hin, daB sie sich im Gegensatze zu jenen 
des Vorderlappens nicht an den Schwangerschaftsveranderungen beteiligen. 
Ferner bleiben die Chromophoben der Pars tuberalis nach GUIZZETTI wahrend 
des ganzen Lebens auf einem infantilen Stadium stehen, wie auch die senile 
Atrophie bei ihnen fruhzeitiger eintritt als bei den Zellen des Vorderlappens 
1m ubrigen unterscheidet schon GUIZZETTI unter ihnen zwei Arten: Zellen mit 
hellem Kern und solche mit dunklem Kern. Die ersteren besitzen ein sparliches, 
feingranuliertes, undeutlich begrenztes Cytoplasma; ihr Durchmesser betragt 
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etwa 10 flo 1hr Kern ist groB (6-7 ft), rund; er ist mit deutlicher Kernmembran, 
feinen sparlichen Chromatinkornchen und einem kleinen Nucleolus versehen. 
Die zweite Zellart dagegen zeigt eine gut begrenzte rundliche oder polygonale 
Form; sie ist kleiner (Durchmesser im allgemeinen 7 ft), ihr Cytoplasma dichter 
und meist, aber nicht immer, schwach mit sauren Protoplasmafarbstoffen 
gefarbt, ohne daB man es aber als wirklich chromophil bezeichnen konnte. 
Der Kern ist klein, nur 4-5 ,tt im Durchmesser, intensiv gefarbt; er sieht bis 
zu einem gewissen Grade wie pyknotisch aus. Ein Nucleolus ist nicht sichtbar. 

ERDHEIM (1926) bezeichnet die Pars tuberalis als ein dem Vorderlappen 
nahestehendes, aber viel weniger differenziertes Drusengewebe. Nach CAMERON 
(1929), dem die sehr eingehende Arbeit GlJIZZETTIS anscheinend unbekannt war, 
konnen im Trichterlappen des Erwachsenen "aIle drei Zellgruppen, die in der 
Hypophyse gefunden werden, vorhanden sein". Als vorherrschende Art be
zeichnet dieser Autor die basophile Zelle. Die Kerne dieser Zellen sind teils 
dunkel gefarbt, teils hell. Die ersteren lassen wenig Einzelheiten erkennen und 
ihre GroBe zeigt nur geringe Unterschiede; bei den hellen Kernen dagegen 
bestehen hinsichtlich Gestalt und GroBe betrachtliche Differenzen. Weniger 
zahlreich sind die Hauptzellen oder chromophoben Zellen, wahrend die eosino
philen sparlich sind und vorwiegend nur am Ubergang des Vorderlappens in 
die Pars tuberalis gesehen werden. Neben dem Kern beobachtet CAMERON einen 
"farblosen Raum", "der wechselnde GroBe und Gestalt besitzt, manchmal als 
Blaschen an einem Pol des Kerns erscheinend, besonders an dem, welcher der 
Peripherie der Zellgruppe am nachsten steht, manchmal in kleiner Entfernung 
yom Kern liegend, als ob es sich in der Richtung nach der Peripherie bewegte". 
"Die meisten der Zellen enthalten Kornchen unterschiedlicher GroBe, die meisten 
basophile, sich tiefblau farbend mit Nilblausulfat, tief violett mit Kresylviolett, 
schwarz mit Silbersalz und gelegentlich schwach rotgelb mit Sudan III. Mit 
GIEMSAS Methode erschienen die Kornchen als grunblaue Massen." 

PIETSCH (1930) spricht dem Drusengewebe der Pars tuberalis einen ganz 
bestimmten, yom reifen Vorderlappengewebe abweichenden Charakter zu. 
Ahnlich wie GUIZZETTI unterscheidet auch PIETSCH hellkernige, cytoplasmaarme 
Zellen mit undeutlichen Zellgrenzen und dunkelkernige Zellen mit scharf 
begrenztem Zelleib. Die ersteren halt PIETSCH fUr identisch mit den Haupt
zellen des Vorderlappens. "Der Unterschied besteht nur darin, daB ihre End
stadien in der Pars tuberalis nicht typische chromophile, sondern die kleinen 
Tuberaliszellen sind." Aber auch die zweite Zellart, die "kleinen Tuberalis
zellen" sind nach PIETSCH nicht spezifisch fur den Trichterlappen, denn er 
findet diesen Zelltypus auch im ganzen Vorderlappen in einzelnen Exemplaren 
vertreten, besonders in der Nahe groBerer Basophilenanhaufungen. "Sie machen 
hier den Eindruck von granula-entleerten Basophilen. Man konnte dadurch 
zu der Vermutung kommen, daB auch die kleinen Tuberaliszellen sekret-entleerte 
Basophile sind." "Vielleicht verdanken die kleinen Tuberaliszellen ihre Eigen
art dem Umstand, daB es in ihnen infolge rascher Sekretabfuhr nicht zur An
sammlung groberer basophiler Granula kommt." 

Nach BENDA (1932) unterscheiden sich die hellen Tuberaliszellen morpho
logisch recht wesentlich von den Chromophoben des Hauptlappens: und zwar 
"durch eine zarte, aber haarscharfe, feine membranose Umgrenzung alIer 
Zellen der Tuberalisdrusen, durch die sie bei schwacherer VergroBerung fast 
blasig aussehen". Die unscharfe Begrenzung und das ZusammenflieBen der 
Zelleiber zu syncytiumartigen Kernhaufen, die PIETSCH annimmt, halt BENDA 
"fUr eine Tauschung, die dadurch zustande kommt, daB sich das auBerst zarte 
Fadenwerk des Zelleibes sehr leicht von der Zellmembran 10sreiBt und dann 
als ein wenig umgrenztes Klumpchen dem Kern anhangt". Nach BENDA ist 
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es wahrscheinlich, "daB die kleinen dunklen Zellen die Jugendform, und die 
groBen hellen die Sekretionsform darstellen und sich die Ubergangsbilder in 
umgekehrter Reihenfolge (als bei PIETSCH) aneinanderschlieBen". 

Die Ansichten uber die Art der Epithelzellen des Trichterlappens sind dem
nach nichts weniger als einheitlich. Zum Teil mag dies auf der Verschiedenheit 
der Methoden beruhen, die von den einzelnen Forschern bei Fixierung und 
Farbung ihres Materials zur Anwendung gebracht wurden. Weiterhin ist zu 
berucksichtigen, daB sich die Untersuchungen uber den menschlichen Trichter
lappen durchgehends auf Sektionsmaterial stutzen, dessen Erhaltungszustand 
haufig nicht der beste ist. Einen Beweis hierfur geben die Abbildungen von 
CAMERON wie PIETSCH. Und endlich kommen nach meinen Erfahrungen in
dividuelle Verschiedenheiten vor, die so betrachtlich sein konnen, daB sie m 
Verbindung mit den ubrigen Fak
toren sehr wohl das Urteil uber die 
in der Pars tuberalis vorherrschende 
Zellart zu truben vermogen. 

Meine eigenen Untersuchungen, 
die sich auf Drusen von Hingerich
teten und auf relativ frisches Sek
tionsmaterial stutzen, fiihrten mich 
zu folgenden Ergebnissen. Was das 
von BENDA bestrittene V or kommen 
von sog. Kernhaufen betrifft, so 
laBt sich mit volliger Sicherheit fest
stellen , daB auch in den Zell

Abb. 166. Jungeuudifferenzierte Zellenausdem Trichtcr
lapp en. Pl undifferenziertes mehrkerniges Plasmodium. 
Hinger. Fix. Susa. Paraffin. Oil. Kr esazan. Vergr.1: 1250. 

strangen der Pars tuberalis typische Kernhaufen , mit anderen Worten undiffe
renzierte, mehr kernige Pl a smodien der auf S. 80f. naher geschilderten 
Art anzutreffen sind. Sie finden sich nicht nur in der Kindheit und Jugend, 
wie GUIZZETTI glaubt, sie sind vielmehr auch bei Erwachsenen anzutreffen. So 
ist in dem in Abb. 166 wiedergegebenen Zellstrang eine Gruppe von 3 Zell
kernen zu sehen, die in einem gemeinsamen, nur schwach gefiirbten, aber deutlich 
begrenzten Zelleib gelegen ' sind. 1m Inneren des Zellhaufens der Abb. 167 
findet sich eine Gruppe von 7 hellen Kernen verschiedener GroBe; die zugehorige, 
vakuolisierte, kaum gefarbte Cytoplasmamasse fullt die zwischen den ubrigen 
Zellen vorhandenen Lucken aus. Gelegentlich konnen auch langere Strecken 
eines Zellstranges von mehrkernigen Plasmodien dieser Art eingenommen werden. 
Wie im Vorderlappen stellen sie auch hier Regenerationszentren fur den Nach
wuchs von Zellmaterial dar. 

Unter Auftreten von feinen Zellgrenzen entstehen aus den Plasmodien 
junge undifferenzierte Zellen von polygonaler oder rundlicher Gestalt 
(s. Abb. 166). Ihre GroBe betragt durehschnittlich 8 X 10 Il. Die Kerne dieser 
Zellen entsprechen dem hellen Kerntypus der Autoren; sie sind blasehenformig 
6-7 fl im Durehmesser; das Chromatin ist in Gestalt feiner Kornehen uber 
den Kernraum verteilt. Das Cytoplasma ist noch sparlieh und nur blaB gefiirbt. 
Es handelt sieh hier meines Erachtens urn den gleiehen Zelltyp, der im Vorder
lapp en als undifferenzierte Drusenzelle besehrieben wurde (s. S.80L). 

Aus diesen jugendlichen, undifferenzierten Zellen entwickeln sich die typischen 
Tu bera liszellen, die die Hauptmasse des Drusenparenehyms der Pars tuberalis 
bilden und den eigentlichen sezernierenden Teil darstellen. Dabei kommt es 
zunachst zu einer allmahliehen VergroBerung des Zelleibes, wobei sich gleieh
zeitig auch die Farbbarkeit des Cytoplasmas leieht verstarkt. Aueh der Kern, 
der seine helle blaschenartige Struktur beibehalt, beteiligt sich an der GroBen
zunahme. Das Ergebnis dieses Waehstums- und Differenzierungsvorganges ist 

Pl 
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eine mittelgroBe Zelle von durchschnittlich 12 X 18 fl, deren Cytoplasma bei 
Kresazanfarbung eine hellviolette bis hellgraue Tonung zeigt ; sie wird durch 
feine, im gleichen Farbton gefarbte, uber den Zelleib verstreut liegende Kornchen 

Abb.167. Gruppe von Driisenzellen aus dem Trichterlappen. 
Pl7kerniges Plasmodium (der 7. Kern Iiegt ganz links an 
der Basalmembran und ist im Bilde nur blaB in der Auf
sicht sichtbar). Tz, typische Tuberaliszelle; Tz, Tuberalis
zelle im Beginn der Kernhyperchromasie. Hinger. Fix. 

Susa. Paraffin. 5 [.t. Kresazan. Vergr.1:1250. 

verstarkt(s.Abb.169,Tz1 ;Abb.167, 
Tz1). Durch diesesVerhalten gegen
uber Kresofuchsin und Anilinblau 
unterscheiden sich die Tuberalis
zellen deutlich von f3- wie o-Zellen. 
DaB es sich bei den in den abgebil
deten Zellen sichtbaren Kornchen 

2'z, nicht urn f3-Granula handelt, ist 
leicht zu erkennen. Sie farben sich 
selbst bei langdauernder Einwir
kung von Kresofuchsin nur blaB
violett oder grau, verhalten sich 
farberisch also ahnlich wie das im 
Inneren einzelner Zellstrange und 
Zellhaufen abgelagerte Kolloid. 

BeiAzanfarbung treten ineinem 
Teil der Zellen leuchtend blau ge

farbte Tropfchen hervor, wahrend das Cytoplasma hellrotlich-violett gefarbt ist 
(s. Abb. 168, Tz1 ). Die Tropfchen erscheinen zuerst als feine Punktchen und ver
grobern sich dann allmahlich. Sie sind anfangs sehr sparlich und auch spater, 

'l°l, 

wenn sie an Zahl zugenom
menhaben, bleibt ihre Menge 
noch weit hinter dem Gra-
nulagehalt typischer f3- oder 
o-Zellen zuruck (s.Abb. 168, 
Tz 2). Ich halte diese blau 
gefarbten Tropfchen nach 
ihrem farberischen wie mor-

,,~'---i"""::'"""'If-- rakZ. phologischen Verhalten fur 

-uZ 

Abb. 168. Gruppe von Driisenzellen aus dem Trichterlappen. Tz, ty
pische Tuberaliszelle mit feinen blaugefiirbten Kolloidtropfchen ; 
uZ undifferenzierte, junge Driisenzelle: vT, Tuberaliszelle mit feinen 
Kolloidtropfchen und verstarkter Vakuolisation ; vT, vakuolisierte 
Tuberaliszelle mit spiirlichen Kolloidtropfchen; vakZ, vakuolisierte 
Driisenzelle mit hellem Kern, ohne Kolloidtropfchen. vakZ, stark 
vakuolisierte Driisenzelle mit geschrumpftem Kern. Hinger. Susa. 

Paraffin. 5 [.t. Azan. Vergr. 1: 1250. 

Kolloidtropfchen. In ihrem 
V orkommen bestehen groBe 
individuelle Schwankungen, 
insofern man sie in den Tu
beraliszellen der einen Druse 
nur sehr sparlich oder auch 
gar nicht, in anderen dagegen 
wieder reichlicher antrifft. 
Das Auftreten feiner Kol
loidtropfchen in Zellen der 
Pars tuberalis wurde auch 
von ATWELL beschrieben, 
allerdings nicht beim Men-
8chen, sondern bei der 

Katze, deren Pars tuberalis sich durch besonderen Kolloidreichtum auszeichnet. 
Neben dem gewohnlich exzentrisch gelegenen Kern tritt bei gunstiger Schnitt

richtung eine verdichtete Cytoplasmazone hervor, die dem Zentroplasma ent
spricht. In der Randzone der Zellen ist das Cytoplasma haufig fein vakuolisiert. 
All diese mit hellen Kernen versehenen Zellen finde ich im Gegensatze zu 
PIETSCH mit sehr deutlichen Zellgrenzen versehen. Auch die Angabe von PIETSCH, 

daB die hellkernigen Zellen cytoplasmaarm sind, vermag ich nicht zu bestatigen. 
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Mitochondrien sind im Cytoplasma der Tuberaliszellen in ziemlicher Menge 
nachzuweisen, ein Zeichen dafiir, daB die Tuberaliszellen sekretorisch tatige 
Driisenzellen sind. Sie finden sich zum Teil als kurze Faden, Stabchen oder 
Korner (s. Abb . 17la 
und b). In Regaudpra
paraten farben sich Pr. 

auBer den Mitochon
drien nicht selten auch 
groBere Tropfchen mit, 

'1'l~ 

die vielleicht den in den 
Azanpraparaten sicht
baren Kolloidtropfchen 
entsprechen. Ein Zu
sammenhang zwischen 
den Mitochondrien und 
diesen Tropfchen ist 
nicht erwiesen. 

Abb. 169. ZeJlstrang mit vorwiegend hyperchromatischen TuberaliszeJlen. 
Tz,. typische Tuberaliszelle; Tz, TuberaliszeJle mit hyperchromatischem 
Kern; Tz, und Tz, 'l'uberaliszelien mit hyperchromatischem Cytoplasma 
und geschrumpftem hyperchromatischen Kern. Hinger . Fix. Susa. Paraffin. 

5 [.t. Kresazan. Vergr 1: 1250. 

Uber die Lipoide 
der Tuberaliszellen liegen im Schrifttum keine naheren Angaben vor. 
Nach meinen Beobachtungen gleichen die Tuberaliszellen in dieser Hinsicht 
weitgehend den undifferenzierten Zel-
len und jungen y-Zellen des Vorder
lappens. Schon bei jugendlichen In
dividuen trifft man, wie bei den in 
Abb. 172 abgebildeten Zellgruppen 
aus dem Trichterlappen einer 22jah- 'l'za 

rigen, in der Mehrzahl der Drusen
zellen einige sudanophile Tropfchen 
an. Zumeist sind es Vollkorner; doch 
kommen auch einzelne Ring- und 
Sichelformen vor. In hoherem Lebens

Abb.170. ZeJlstrang aus dem 'l'richterlappen mit 
hyperchromatischen, zugrunde gehenden Tuberalis
zellen. Bezeichnungen und 'l'echnik wie in Abb. Hi9. 

alter ist eine deutliche Zunahme des Lipoidgehaltes festzustellen. 
zeIn en Zellen auftretenden Lipoidtropfchen sind vermehrt und 
Auch die Ring- und Halbmondkorper werden 

Die in ein
vergroBert. 

sichtlich zahlreicher (s. Abb. 173). 
Auch Glykogen konnte ich in einem Teil 

der Tuberaliszellen mit den iiblichen Methoden 
in maBiger Menge nachweisen. 

Das Schicksal der Tuberaliszellen. Das 
weitere Verhalten der Tuberaliszellen kann zwei 
verschiedene Richtungen einschlagen. Ich mochte 
zuerst jene schildern, die zur Entstehung der 
h yp e r c hr 0 mat i s ch e n Tuberaliszellen 
fuhrt . In diesem Falle laBt sich zunachst eine 
Zunahme der Farbbarkeit des Kernes feststellen, 
wie sie z. B. bei den in Abb. 167 mit TZ3 be
zeichneten Zellen hervortritt. Die Chromatin

Ii b 

Abb. 171 a und b. DriisenzeJlen aus dem 
menschlichen Trichterlappen. Das Cyto
plasma der Zellen enthiilt reichliche 
Mengen von Mitochondrien in Form von 
Kornern, Kornerketten und kurze Faden. 
Hinger. Regaud. Paraffin. 3 [.t. Eisenhii
matoxylin nach REGAUD. Vergr. 1:1250. 

kornchen und Nukleolen sind noch deutlich sichtbar, auch die pralle Kugelform 
des Kernes ist noch unverandert, der Kern im ganzen aber dunkler. Gleich
zeitig mit dieser Veranderung kommt es auch im Cytoplasma zu einer 
merklichen Verdichtung der Struktur. Die Farbbarkeit des Kernes verstarkt 
sich weiter wie in Zelle TZ4 der Abb. 169, die Kernmembran verliert, ver
mutlich infolge von Fliissigkeitsabgabe aus dem Kerninnern, ihre Spannung ; 

'1'1, 

7..'z. 
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sie zeigt Einbuchtungen und Falten (s. Abb.170, Tz5 ; Abb.169, TZ5)' Die 
Chromatinkornchen riicken immer naher zusammen, das Volumen der 
Kerne verkleinert sich mehr und mehr (s. Abb. 169, Tz6 , Abb. 170, Tz6 ) 

und so entstehen intensiv gefarbte, teils ovale, teils unregelmaBig gezackte 
Korper, in deren Inneren bei gewohnlicher Farbung kaum noch feinere Strukturen 
erkennbar sind. Es sind die sog. "dunklen Kerne", wie sie in Abb. 169 und 161 

Abb. 172. Driisenzellstrang aus der Pa" tuberalis eines 
22jahrigen Miidehens. Die Lipoidsubstanzen treten schwarz 
hervor. die iibrigen Strukturen sind durch entsprechende 
Lichtfilterung zuriickgchalten. L Lipoid beladener Lcuko
eyt ; V Plortadervencn. Fix. :Formol. Gcfrierschnitt 10 ~. 
Sudan nach ROMElS. Hamatoxylinnach EHRLICH. I.iivulose. 

Vergr. 1: 950. 

Abb. 173. Driisenzel\strang a ils (Ier Pars tube· 
ralis cines 45jahrigen Mannes. Die Lipoidsub
stanzen sind gegeniiber Abb. 172 deutlirh 
vermehrt. Neben Vollkiirucrn linden sich nun 
aueh zahlreiehe Ring- uud Halbmondformen. 

Technik wie in Abb. 172. 

in groBerer Zahl zu sehen sind. Auch das Cytoplasma dieser Zellen hat sich 
mit ihrer zunehmenden Verkleinerung auf etwa 5 X 10 oder 4 X 8 f.1 verdichtet. 
Hand in Hand damit geht eine Verstarkung seiner Farbbarkeit. Es zeigt eine 
sehr feine, dichte Kornelung, die aber keinerlei Beziehung zur Granulierung 
typischer p-Zellen besitzt. BENDA stellt die Realitat dieser Granulierung iiber
haupt in Abrede und fiihrt die dunkle Farbung des Zelleibes der kleinen Tube
raliszellen auf ein dichtes, feinfadiges Maschenwerk ihres Cytoplasmas zuriick. 

Ohne Zweifel entsprechen diese mit sehr deutlichen Zellgrenzen versehenen 
Zellen den "Cellule connucleo oscuro" von GUIZZETTlund den "kleinen Tuberalis
zellen" von PIETSCH. Sie sind, wie GUIZZETTI und BENDA betonen, nach den 
verschiedensten Fixierungs- , Einbettungs- und Farbemethoden nachzuweisen 
und daher nicht etwa als Kunstprodukte zu werten. 

In manchen Fallen, z. B. auch in Abb. 162, trifft man auch in hellen blaschenfOrmigen 
Zellen dunkle verklumpte Kerne an. Da in dem genannten Fane die Hypophyse vor der 
Fixierung in situ einige Zeit mit physiologischer Kochsalzlosung durchspiilt wurde, so 
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besteht die Moglichkeit, daB es sich hier um eine postmortale Veranderung der Kerne 
handelt. Das gleiche mag fUr manche dunklen Kerne von alterem Sektionsmaterial zutreffen. 

Die hyperchromatischen Tuberaliszellen treten sehr oft in Gruppen auf, am 
sparlichsten im basalen Abschnitt des Trichterlappens, am haufigsten im oberen 
Drittel. Ihre Zahl nimmt mit dem Lebensalter zu. GROPPALI findet sie auch 
wahrend der Schwangerschaft vermehrt. Gelegentlich hat man den Eindruck, 
daB bei einzelnen der kleinen dunklen Tuberaliszellen die regressiven Verande
rungen haltmachen und die Zellen sich unter Teilung wieder zu regenerieren 
vermogen. 

Die Mehrzahl der hyperchromatischen Tuberaliszellen ist jedoch dem Unter
gang verfallen. Es kommt zu einer fortschreitenden Verdichtung und Ein
schmelzung von Cytoplasma undKern, ein Vorgang, der bei der in Abb. 170 
wiedergegebenen Zellgruppe in verschiedenen Stufen zu verfolgen ist. SchlieBlich 
bilden die Kerne nur noch schmale, langsgestreckte, schuppchenartige Reste, 
die, von sparlichem Cytoplasma umgeben, einer allmahlichen Resorption anheim
fallen. Dafiir, daB die Kerne, wie PIETSCH vermutet, aus den Zellen ausgestoBen 
werden, und dann als Kerntrummer innerhalb der Bindegewebsmaschen 
erscheinen, fand ich in meinen Praparaten keine Anhaltspunkte. Die Kerne 
werden vielmehr an Ort und Stelle zusammen mit dem sie umgebenden Zelleib 
langsam eingeschmolzen, wobei der resistentere Kern meist langer erhalten 
bleibt als das Cytoplasma. Es ist der gleiche Vorgang, der sich auch im Vorder
lappen bei den verschiedenen Drusenzellarten feststellen laBt, mit dem Unter
schied, daB in der Pars tuberalis die bizarre, mit Fortsatzen und Flugeln ver
sehene Zellform, die im Vorderlappen als Zwischenstadium auf tritt, fehlt. 

PIETSCH beobachtete in einem Faile, daB sich die pyknotischen, runden Kerne unter 
Abblassen in matte, homogene Scheiben verwandelten, die oft in groBerer Zahl angehauft 
waren, ohne daB noch Plasmagrenzen anzugeben waren. Da das Koiloid benachbarter 
Follikel in seinem farberischen Verhalten vollige Ubereinstimmung mit diesen homogenen 
"Kernscheiben" zeigte, vermutet er, daB das Koiloid auch durch Konfluenz solcher Gebilde 
entstanden sein konnte. Ferner berichtet PIETSCH, daB er bei dem beschriebenen Faile in 
BlutgefaBen der Pars tuberalis neben groBeren, als Kolloid gedeuteten Kugeln oft auch 
kleinere auffinden konnte, die sich in nichts von den homogenen Kernscheiben der Tuberalis
zeilen unterschieden. Diese und ahnliche Beobachtungen fiihrten PIETSCH zu der Ver
mutung, daB die Tuberaliszeilen in einer bestimmten Phase ihrer Sekretion zugrunde gehen 
und daB nicht bloB die" Granula des Plasmas, sondern auch die Kerne zur Bildung von 
Koiloid beitragen, das in die GefaBe gelangt und abgefiihrt wird, daB also ein holokriner 
Sekretionsvorgang zum mindesten zu dem gewohnlichen granularen hinzukommt". Trotz 
eingehenden Suchens konnte ich in meinen Praparaten weder eine Umwandlung der Kerne 
in homogene Kernscheiben noch eine direkte Abgabe solcher Gebilde in die GefaBe beob
achten. Weiterhin erscheint es mir vorerst auch fraglich, ob sich der von PIETSCH be
schrie bene ProzeB einem holokrinen Sekretionsvorgang gleichsetzen laBt. 

In der geschilderten Weise geht ein Teil der Tuberaliszellen, ahnlich wie es 
bei einem Teil der Zellen des Vorderlappens der Fall ist, unter Verdichtung 
und Einschmelzung von Cytoplasma und Kern zugrunde. Bei einem anderen 
Teil der Zellen kommt es dagegen, ebenfalls wieder in tJbereinstimmung mit 
den Vorgangen im Vorderlappen, zu einer fortschreitenden Vakuolisierung. In 
diesem Falle wird der Zelleib in zunehmendem MaBe von kleinen Vakuolen 
durchsetzt (s. Abb. 168, vT1 und die neben ZT2 gelegene Zelle); gleichzeitig 
nehmen auch die Kolloidtropfchen und sonstigen Kornchen des Zelleibes immer 
mehr ab (s. Abb. 168, vTa). SchlieBlich zeigen die Zellen das Aussehen ent
granulierter, vakuolisierter Zellen (s. Abb. 168, vakZ1 und vakZ2). Die 
Gestalt der vorher gut begrenzten rundlich-polygonalen Zellen wird nun auBer
ordentlich unregelmaBig. Sie fiillen gewissermaBen die zwischen den benach
barten, wohlbegrenzten Zellen verbleibenden Lucken aus. Dabei werden die 
Zellgrenzen oft undeutlich, ja sie konnen schlieBlich auch ganz verschwinden. 
Auch Zellen yom Aussehen der erschopften Zellen (s. S. 123) kommen vor. 
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Die Kerne zeigen wechselndes Verhalten. Ein Teil derselben ist wie auf
geblaht, sehr chromatinarm; sie scheinen sich schlieBlich unter Auflosung der 
Kernmembran zu verfliissigen. Andere Kerne gehen dagegen unter allmahlichem 
Zusammenschrumpfen zugrunde. Wieder andere bewahren die helle, blaschen
formige Struktur, wie sie sich in den rei fen Tuberaliszellen vorfindet. Aus 
vakuolisierten Zellen der letztgenannten Art entstehen unter amitotischer Kern
teilung vielkernige Plasmodien und spater junge undifferenzierte Zellen, wie 
sie Abb. 166 zeigt. Die entgranulierten vakuolisierten Zellen der Pars tuberalis 
verhalten sich demnach ahnlich wie die des Vorderlappens, mit dem einen Unter
schied, daB sie im Trichterlappen gewohnlich kleiner sind. 

Was nun die Frage betrifft, welcher Zellgruppe die Tuberaliszellen zuzu
rechnen sind, so scheiden hierbei nach dem Gesagten rt.-, /3-, ~- und 8-Zellen aus. 
Ihrem ganzen Verhalten nach stehen sie den y-Zellen, also den Chromophoben 
der Autoren, am nachsten, unterscheiden sich aber von ihnen dadurch, daB 
sie sich in der Pars tuberalis normalerweise niemals zu jenen groBen Formen 
entwickeln, wie sie im Vorderlappen nachweisbar sind (vgl. z. B. Abb. 168 mit 
Abb.86, 900der 130). Wie in den y-Zellen des Vorderlappens, sind auch in 
den Tuberaliszellen Kolloidtropfchen nachzuweisen, mit dem Unterschied, daB 
sie in den Tuberaliszellen gewohnlich feiner bleiben und nicht die GroBe er
reichen, die bei jenen beobachtet wurde. Die Kolloidtropfchen diirften Ver
anlassung gegeben haben, daB die Tuberaliszellen verschiedentlich falschlicher
weise den basophilen Zellen zugezahlt wurden. 

Uber die physiologische Bedeutung der Pars tuberalis. Ob die 
Tuberaliszellen in ihrer hormonalen Tatigkeit mit den y-Zellen des Vorderlappens 
iibereinstimmen oder ein besonderes, nur ihnen zukommendes Hormon liefern, 
laBt sich urn so weniger entscheiden, als zur Zeit noch keinerlei sichere Aussagen 
iiber die physiologische Bedeutung des menschlichen Trichterlappens moglich 
sind. Ja es besteht nicht einmal Klarheit dariiber, ob das Parenchym des 
Trichterlappens als vollentwickeltes Driisengewebe bezeichnet werden kann. 
So stellt GUIZZETTI zwar nicht in Abrede, daB die Zellen der Pars tuberalis 
sezernieren, glaubt aber andererseits, daB ihre Entwicklung unvollstandig ist 
und auf einem infantilen Stadium stehen bleibt. Auch BAILEY (1921) bemerkt, 
daB alles darauf hindeutet, daB die Pars tuberalis inaktiv ist. Er stiitzt sich 
dabei auf die Versuche von ATWELL und MARINUS (1919), in welchen Extrakte 
der Pars tuberalis der Rinderhypophyse weder auf die glatte Muskulatur des 
isolierten Uterus oder Diinndarms noch auf den Blutdruck des Hundes oder 
Kaninchens wirkten. Damit ist jedoch nur gesagt, daB Extrakten der Pars 
tuberalis die fiir gewisse Extrakte des Zwischenlappens und Hinterlappens 
nachgewiesene Wirkung fehlt. Eine anders geartete hormonale Wirkung ist 
damit in keiner Weise ausgeschlossen. Wenn MARINUS (1919) ferner durch 
Verfiitterung von Tuberalissubstanz bei Kaninchen keine Beeinflussung des 
Wachstums erzielen konnte, so ist das bei dem Fehlen von rt.-Zellen im Trichter
lappen nicht iiberraschend; im iibrigen ist jetzt bekannt, daB auch das Wachs
tumshormon des Vorderlappens bei oraler Verabreichung beim Saugetier un
wirksam ist, seine Anwesenheit im Trichterlappen durch Verfiitterung also gar 
nicht nachgewiesen werden kann. 

1m Gegensatze zu diesen negativen Befunden steht die von verschiedenen 
Autoren geauBerte Auffassung, daB die Pars tuberalis vikariierend fiir den 
entfernten Vorderlappen eintritt. Das setzt voraus, daB man dies em Teil der 
Prahypophyse auch volle sekretorische Tatigkeit zuerkennt. So beschreibt 
CAMERON einen Fall von Hypophysengangtumor, der zu einer Unterbrechung 
der Verbindung zwischen Hirnbasis und Hypophyse fiihrte. Das Ausbleiben 
einer Polyurie erldart CAMERON daraus, "daB sich urn den Stumpf des Hypo-
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physenstiels neues Tuberalisgewebe gebildet hat, das anscheinend die Funktion 
der Driisenhypophyse iibernommen hat". Nach den Ausfiihrungen von PIETSCH 
ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, daB CAMERON die ihm unbekannte, gewohn
liche Endanschwellung der Pars tuberalis fiir kompensatorisch gewuchertes 
Driisengewebe hielt. 

Auch KOSTER (1928) und KOSTER und GEESING (1929) berichten von einer 
kompensatorischen Hypertrophie von zuriickgelassenen Resten der Pars tuberalis, 
die bei ihren hypophysektomierten Hunden aufgetreten sei. Ich muB jedoch 
gestehen, daB mich weder Text noch Abbildungen von dem Vorliegen einer 
Hypertrophie des Trichterlappens iiberzeugten. Soweit die recht mangel
haften Mikrophotographien ein Urteil gestatten, entspricht zudem das von 
KOSTER als Tuberalisgewebe (Lobus bifurcatus) aufgefaBte hypertrophische 
Gewebe zum groBten Teil dem sog. Umschlagsteil der Hundehypophyse, wahrend 
das auf der Abbildung sichtbare wirkliche Tuberalisgewebe nicht starker ent
wickelt ist als bei einem normalen Tier. In Ubereinstimmung damit steht, 
daB KARLIK. und ROBINSON (1931) bei ihren hypophysektomierten Hunden 
die zuriickgebliebenen Reste der Pars tuberalis auch nach langer Versuchsdauer 
unverandert fanden; bei ihren Tieren trat entgegen der Meinung von KOSTER 
und GEESING keine Hypertrophie der Pars tuberalis ein. 

Auch sonst liegen keine gesicherten Beobachtungen vor, aus denen sich 
Riickschliisse auf die Bedeutung des Trichterlappens ziehen lieBen. Nach 
GROPPALI zeigen die Driisenzellen der Pars tuberalis bei Schwangeren eine 
ahnliche Hyperplasie wie die Chromophoben des Vorderlappens; auch BENDA 
fand bei einigen schwangeren Frauen "eine ganz besonders massige Anhaufung 
der driisigen Gebilde". ERDHEIM und STUMME sowie GUIZZETTI stellen dagegen 
eine Schwangerschaftsveranderung der Pars tuberalis in Abrede. CAMERON 
glaubt bei Basedowkrankheit eine Hyperplasie der Tuberaliszellen beobachten 
zu konnen. Sie war verbunden mit Blaschenbildung und Kornchenverlust, oft 
mit volliger Entartung einiger ZeIlen, sowie Vermehrung des Stiitzgewebes und 
starker Blutfiillung der GefaBe. Kolloid war sparlich und nur schwer zu erkennen. 
Die Beweiskraft der beigegebenen Abbildung erscheint mir jedoch zu gering, 
um irgendwelche Folgerungen zu gestatten. 

Wenn CAMERON Pars tuberalis und Pars intermedia (wie friiher LOTHRINGER 
und HERRING) zu einer morphologischen und funktionellen Einheit, zu einem 
Zwischenlappen-Tuberalissystem, zusammenfiigt, so ist dieser Versuch vom 
entwicklungsgeschichtlichen wie vom histologischen Standpunkt aus als verfehlt 
zu bezeichnen. 

Bei Amphibien wurde der Pars tuberalis von HOGBEN und SLOME (1931, Xenopuslaevis) 
ein EinfluB auf den Farbwechsel zugeschrieben. Sie soll das Tier befahigen, auf einen weiBen 
Untergrund mit einer Verdunkelung des Farbkleides zu reagieren. Nach SHAPIRO und 
ZWARENSTEIN (1933) hat die Entfernung von Pars anterior + Pars tuberalis eine deutlich 
starkere Senkung des Blutcalciumspiegels zur Folge als die Exstirpation der ganzen 
Hypophyse. Bei Regeneration der Pars tuberalis soll der Calciumspiegel wieder zur nor· 
malen Hohe zuriickkehren, ebenso die Reaktionsfahigkeit des Farbkleides auf weiBem 
Hintergrund, wahrend die Atrophie des Eierstockes dadurch nicht beeinfluBt wird. SHAPIRO 
und ZWARENSTEIN vermuten, daB Pars tuberalis und Pars posterior antagonistischen Effekt 
auf Farbwechsel und Calciumspiegel haben. Auch SODERWALL und STEGGERDA (1938) 
finden, daB eine sorgfaltige Zerstorung der Pars tuberalis durch Kauterisation eine dauerde 
Ausbreitung der Melanophoren zur Folge hat. Die sich daraus ergebenden SchluBfolge
rungen auf die Funktion der Pars tuberalis bei Amphibien werden aber durch die Angabe 
ATWELLS, daB der von HOGBEN und SLOME bei Xenopus laevis als Pars tuberalis betrachtete 
Hypophysenabschnitt gar nicht der eigentlichen Pars tuberalis entspricht (s. auch S.279), 
sehr in Frage gezogen. 
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f) Die Plattenepithelinseln des menschlichen Trichterlappens. 
Seit den eingehenden Untersuchungen ERDHEIMS (1904) iiber die Hypophysen

ganggeschwiilste ist bekannt, daB der Trichterlappen der menschIichen Hypo
physe wegen der in ihm versprengt auftretenden Plattenepithelnester der Aus
gangspunkt von Neubildungen teils gutartigen, teils bosartigen Charakters sein 
kann. Schon Jahrzehnte vorher hatte LUSCHKA (1860) enge Beziehungen 
zwischen dem Gewebe des Trichterlappens und gewissen Cystenbildungen der 
Region angenommen, wenn er schreibt: "Das von mir bei vielen Menschen nach
gewiesene Vorkommen von Driisenblasen in der GefaBhaut des Trichters hat 
insofern einiges Interesse, als es iiber die MogIichkeit des Auftretens von Cysten 
belehrt, welche bei Integritat des Hirnanhanges iiber seiner fibrosen Hiille 
gegen die Basis des Gehirns fortschreiten und je nach dem Umfange, den sie 
erreichen, dasselbe in hoherem oder geringerem MaBe gefahrden konnen.'; 
Spatere Autoren wie HENLE, CASELLI (1900), SAXER (1902), CAGNETTO (1904), 
LAUNOIS (1904) erwahnen dann das Vorkommen von plattenepithelahnIichen 
Herden im Trichterlappen; SAXER spricht auch auf Grund eines von ihm beob
achteten Falles von der MogIichkeit, daB "von epithelialen Schlauchen des 
Hypophysenstieles, welche dem vorderen Abschnitt der Hypophysis angehoren, 
Tumoren des Infundibulum und des 3. Ventrikels ..... ausgehen konnen". 
Wahrend aber SAXER die zwischen Driisenepithel gelegenen plattenepithel
artigen Zellstrange nur fUr ein besonderes Funktionsstadium des Driisenepithels 
und fUr identisch mit den Zellen des Vorderlappens hieIt, erkannte ERDHEIM 
ihren eigenen, von den Driisenzellen abweichenden Charakter, den er auch 
entwicklungsgeschichtlich durch den Nachweis stiitzte, daB sie sich auf Reste 
des Hypophysenganges zuriickleiten lassen. 

Mit Recht hebt ERDHEIM (1926) die allgemeine Bedeutung dieser Epithel
keime fUr die Geschwulstfrage hervor: "denn wieviel wird von embryonal 
versprengten Keimen als Ausgangsmaterial der Geschwiilste gesprochen und 
wie seIten hat jemand diese Keime auch wirklich gesehen". Hier aber konne 
gesagt werden, "in welcher Haufigkeit diese Geschwulstkeime vorkommen und 
wie oft sie in Wirklichkeit zu Geschwiilsten werden, bzw. bis ins Greisenalter 
in schlummerndem Zustand verharren". Der springende Punkt allerdings, 
warum die Herde im einen FaIle zu wuchern beginnen, im anderen sich ruhig 
verhaIten, Iiegt auch hier vollig im Dunkeln. 

Was das Vorkommen der Plattenepithelinseln betrifft, so konnen sie 
im ganzen Bereich der Pars tuberalis, also von der dem Vorderlappen auf
sitzenden Basis bis hinauf zur Endanschwellung auftreten. Innerhalb dieses 
umschriebenen Gebietes finden sie sich an bestimmten Stellen mit groBerer 
Vorliebe angehauft. Eine solche Stelle ist die Gegend des Stielansatzes und die 
Basis, wo die groBten Gruppen vorkommen. Ferner finden sich groBere An
haufungen in der Endanschwellung. Am sparIichsten sind sie im diinnen Stiel
belag. Hier liegen sie in der Regel median, konnen aber auch an der lateralen 
und selbst hinteren Seite des Stieles gefunden werden (ERDHEIM). 

Beziiglich der Haufigkeit ihres Vorkommens ist festgestellt, daB sie sich 
nicht bei jedem Menschen, wohl aber bei der Mehrzahl derselben finden. Nach 
ERDHEIM (1926) treffen auf 10 positive FaIle nur 3 negative. Die Zahl der 
Plattenepithelhaufen schwankt sehr stark, bald sind sie nur in einigen wenigen, 
bald in sehr zahlreichen Exemplaren nachzuweisen. 

Ihr Auftreten gerade in der Pars tuberaIis ist nach dem, was iiber die Ent
wicldttng dieses Hypophysenab!Schnittes bekannt ist, in keiner Weise iiber
raschend. Sie leiten sich auf Reste des Hypophysenganges zuriick, der urspriing
Iich das Hypophysensackchen mit der primitiv~H. Mundbucht verbindet (ERD
HElM 1904). Der am Hypophysensackchen anhaftende Rest des Hypophysen-
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ganges ist, wie ROCHSTETTER zeigte, noch langere Zeit sichtbar, so daB sich 
seine allmahliche Verlagerung gegen den Rypophysenstiel zu Schritt flir Schritt 
verfolgen laBt. Die Tatsache, daB die Ansatzstelle des Rypophysenganges 
nur klein, das Gebiet, in dem sich spater Plattenepithelzellen finden, bei aller 
Beschranktheit derselben, jedoch viel groBer ist, erklart ERDHEIM damit, daB 
im Laufe der Entwicklung bei der regen Neubildung von Drusengewebe in der 
Anlage der Pars tuberalis auch gewisse Verschiebungen der Zellstrange statt
finden und daB dabei die zunachst auf einen kleinen Fleck beschrankten Rypo
physengangreste bis zu einem gewissen Grad verstreut werden. lch mochte 
vermuten, daB man nicht nur dem stummelartigen Rest, sondern auch der 
Umgebung seines Ansatzes in 
bald geringerem, bald groBe
rem MaBe ahnliche Bildungs
potenzen zuerkennen muB, 
insofern eben bei der Ent
stehung der RATHKEschen 
Tasche und ihrer Stielung 
von Fall zu Fall wechselnde 
Mengen von prospektivem 
Mundhohlenepithel einbezo
gen werden. 

BENDA (1932) bezweifelt, 
meines Erachtens zu Unrecht, 
daB der Ansatz des Rypo
physenganges bis an die 
Basis des Stieles gelangen 
kann. Er vermutet, daB die 

Abb.174. Zwei nebeneinander licgende Plattenepithelkeime aus 
dem Trichteriappen eines 50jiihrigen Mannes. Beide sind von einer 
kraftigen Basalmembran umschlossen. J!'ix. Formol. Paraffin. 77 It. 

Azan. Vergr. 1:600. 

Pflasterzellinseln aus der Wand der Rypophysenhohle, in der noch weitere 
Gewebsversprengungen der Mundhohle vorkommen, mit den zum Stielbelag 
vorwachsenden Zellschlauchen zur Tuberalisanlage gelangen. 

Die Plattenepithelnester, deren postembryonale Entwicklung durch ERD
HElM und namentlich durch GUIZZETTI (1925) eingehend untersucht wurde, 
treten zuerst in Gestalt von kleinen rundlichen Rerden auf, die allseitig von 
einer Basalmembran, einer Rulle von argyrophilem Bindegewebe, umschlossen 
sind. Die Keime bestehen aus mehr oder minder zahlreichen, dicht an
einanderliegenden rundlichen bis ovoiden Kernen, die in eine sparliche Cyto
plasmamasse eingebettet sind. Das Chromatin der Kerne ist nicht verklumpt, 
sondern in feinen Kornchen verteilt, Nucleoli fehlen. Von Zellgrenzen ist in 
diesen, von GUIZZETTI als "germe prepavimentose" bezeichneten Keimen nichts 
zu sehen. Die GroBe der Nester schwankt von kleinsten, nur wenige Kerne 
enthaltenden Knotchen bis zu groBeren lnseln von einem Durchmesser von 
50-70 fl' wie sie Abb. 174 zeigt. Die Keime wurden von GUIZZETTI schon beim 
Neugeborenen und dann namentlich bei Kindern beobachtet, kommen aber 
auch beim Erwachsenen vor; so stammen die in Abb. 174 wiedergegebenen 
aus der Pars tuberalis eines 50jahrigen Mannes. 

Die Plattenepithelkeime sind scharf zu trennen von den "Endothelzell
kugeln" der Arachnoidea, die unter anderem auch in der arachnoidealen Rulle 
des Trichterlappens vorkommen. Sie unterscheiden sich schon durch die kon
zentrische Schichtung der zwiebelschalenartig aufeinanderliegenden Zellen 
deutlich von den oben beschriebenen Gebilden. 

1m Inneren des groBeren Knotchens der Abb. 174 haben sich einige Zellen 
zu cytoplasmareicheren Plattenepithelzellen differenziert. Das Stadium leitet 
uber zu Bildern, wie sie in Abb. 175 sichtbar sind. Die wiedergegebene Stelle 

Handbnch der mikroskop. Anatomie Vlj3. 18 
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Abb. 175. Plattenepithelnester aus dem Basalteil eines Trichterlappens. 

entstammt der Basis des 
Trich terla ppens und zeigt 
eine Gruppe vongroBeren 
und kleineren Zellnestern, 
die ohne wei teres ihren 
Oharakter als geschich
tetes Plattenepithel er
kennen lassen und sich 
deutlich von den eigent
lichen Parenchymstran
gen der Pars tuberalis 
unterscheiden (vgl. Abb. 
175 mit Abb. 163). Die 
von einer gut entwickel
ten Basalmembran um
schlossenen Zellnester 
lassen verschiedene Grade 
der Differenzierung er
kennen. Ein Teil der
selben besteht noch aus 
kleinen undifferenzierten 
Zellen mit sparlichem 
Oytoplasma, bei anderen Hinger. Fix. Susa. Paraffin. 7 ll. Azan. Vergr. 1 :420. 

. ' ---

haben sich namentlich die 
im Inneren gelegenen Zellen 
merklich vergroBert; die Zell-

'J'z grenzen treten deutlich her
vor und schlieBlich gewinnen 
die Zellen das Aussehen ty
pischer polygonaler Stachel
zellen, wie sie im Stratulll 
spino sum eines geschichteten 
Plattenepithels, etwa der 
Mundhohle, vorkommen (8. 
Abb.176). Bemerkenswertist, 
daB sich nirgendwo Kerato· 
hyalinkornchen, Hornschup
pen oder ektodermale Diffe
renzierung wie Haarfollikel, 
Talg- oder SchweiBdriisen 
finden; die Plattenepithel
nester des Trichterlappem; 
bleiben charakteristischer
weise stets unverhornt. Die 
Form der Epithelnester 

Abb. 176. Plattenepithelinsel aus dem Trichterlappen. Ein Teil 
der Zellen zeigt deutlich den Charakter von polygonalen Stachel
zellen. Tz typische Tuberaliszelle. Hinger. Susa. Paraffin. 5 fL. 

schwankt voneinfachenrund
lichen Zellhaufen bis zu ver
zweigten, netzig verbundenen 
oder radiar ausstrahlenden 

Azan. Vergr.l:625. 

Komplexen. Auch lang ausgezogene Strange kommen vor. Gelegentlich trifft man in 
einem Plattene pitheluest a uch einzelne, typische Tu beraliszellen an (s. A b b .17 6, Tz) . 

ERDHEIM und GUIZZETTI beschreiben auch Plattenepithelnester, dereninnerste 
Zellen anschwellen und hydropischen Oharakter annehmen, um schlieBlich 



Der Driisenteil der Hypophyse. 275 

einzuschmelzen und zu verschwinden. Auf diese Weise kommt es zur Bildung 
kleiner Cysten, die mit einem niedrigen geschichteten Plattenepithel ausgekleidet 
sind. All diese Formen ki:innen sich innerhalb sonst normaler Trichterlappen 
vorfinden. Die Darstellung ihrer Entartung zu Geschwiilsten faUt dagegen 
ins Gebiet der pathologischen Histologie (s. ERDHEIM, 1926). 

g) Die Pars tuberalis in der Beilie der Vertebraten. 

IX) Das Vorkommen der Pars tuberalis. 
Beinahe bei allen bis jetzt daraufhin untersuchten Saugetierordnungen 

konnte das Vorhandensein einer Pars tuberalis festgestellt werden, so bei Ver
tretern der Marsupialier, Insectivoren, Ghiropteren, Rodentier, Garnivoren, 
Getaceen, Ungulaten und Primaten. Verfolgt man auf den Abb. 151 und 177, die 
eine Anzahl von Saugetierhypophysen auf dem medianen Sagittalschnitt wieder
geben, das Verhaltender Parstuberalis, so zeigt sich, daB sie haufig manschetten
formig den Hypophysenstiel bzw. die Eminentia mediana des Tuber cinereum 
umgibt, wobei sie auf der ventralen Seite stets kraftiger entwickelt ist als 
auf der dorsalen. Beim Opossum, bei dem die eigentliche Pars tuberalis nur 
schwach ausgebildet und wenig difierenziert ist, unterscheidet DAWSON (1938) 
auBerdem noch eine Zona tuberalis, die den ganzen nasalen Teil des Vorder
lappens einnimmt (s. Abb.151 c Zt). Sie wird beinahe ausschlieBlich von chro
mophoben und basophilen Zellen gebildet. 

Ein Vergleich eigener Schnittserien durch die Hypophysen-Zwischenhirn. 
region der gebrauchlichsten Laboratoriumstiere mit den schematischen Sagittal
schnittzeichnungen, die fiir die gleichen Tierarten im Schrifttum vorliegen, 
ergab hinsichtlich des Verhaltens der Pars tuberalis vielfach betrachtliche Un
stimmigkeiten zwischen Praparat und Zeichnung. Dies veranlaBt mich, auf die 
bei diesen Tierarten vorliegenden Verhaltnisse an Hand neuer, nach gut orien
tierten Sagittalschnittserien hergestellten Zeichnungen kurz einzugehen. 

Bei der erwachsenen Maus (s. Abb. 177a) bedeckt die Pars tuberalis die 
ventrale Flache des Hypophysenstieles mit einer dunnen Lage von Drusen
strangen (Dicke 7-15 ft). Sie erreicht ventral eine Lange von 800-900 ft. 
Ein dorsaler Teil fehlt meist vollstandig, wahrend die Seitenflachen des Stieles 
noch teilweise von Tuberalisgewebe bekleidet sind. Gelegentlich traf ich in der 
Pars tuberalis groBere, zum Teil mit Flimmerepithel ausgekleidete Cysten an. 

Die Pars tuberalis der Ratte (s. Abb. 177b) zieht sich auf der ventralen 
Seite des langgestreckten Hypophysenstieles in nur 10-15 ft dicker Schicht auf 
eine lange Strecke (2000-2500 fl) hin, ohne jedoch das Chiasma zu erreichen. 
Auf der Dorsalseite findet sich weit entfernt von der Hypophyse in dem engen 
Winkel zwischen Hypophysenstiel und Area praemamillaris eine geringe Menge 
von Tuberalisgewebe vor. Das von TILNEY (1913) verOffentlichte Schema gibt 
die Verhaltnisse, auch was Stiel und Zwischenhirn betrifft, unrichtig wieder. 
Besser entspricht das Schema von BENDA (1931) der Wirklichkeit, doch ist 
hier der dorsale Teil der Pars tuberalis viel zu umfangreich gezeichnet. In einer 
von STENDELL (1914, Abb.31) fiir Mus decumanus gegebenen Abbildung ist 
die Pars tuberalis nicht eingetragen. 

Beim Meerschweinchen (s. Abb.l77c) ist der Hypophysenstiel wesentlich 
kurzer als bei der Ratte. Er wird von der Pars tuberalis in seinem hirnwarts 
liegenden Teil vollstandig umhiillt. Die Lange des ventralen Teiles miBt 1600 
bis 1800 fl, die Dicke 20-25 fl. Er hort schon ein betrachtliches Stuck vor 
dem Chiasma auf. Der dorsale Abschnitt ist kraftiger entwickelt als bei der 
Ratte. Er liegt wie dort in dem Winkel zwischen Hypophysenstiel und Area 

18* 
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Abb. 177 a-f. Halbschematische Sagittalschnitte durch die Hypophysen verschiedener Laboratoriumstiere. 
Grob punktiert: Pars anterior. Fein punktiert: Pars tuberalis. Schwarz: Pars intermedia. Vertikal schraffiert: 
Hirnteil und Gehirn. a Maus, Alter 1 Jahr; Geschlecht ~. Vergr.1:35. b Ratte, 1 Jahr ~. Vergr.l:13. 
c Meerschweinchen, 1'/2 Jahre,~. IIi! Rest der Hypophysenhiihle; pnUz paraneurale Umschlagszone. Vergr. 
1: 13. d Kaninchen, 2 Jahre ~. GBO GefiiB-Bindegewebsfleck. Vergr. 1: 13. e Taube, 1 Jahr ~. pt Pars 

tuberalis. Vergr.l:21. f Haushuhn, 2 Jahre ~. Vergr.1:13. 
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praemamillaris. Das von BENDA (1931) gegehene Schema ist nicht richtig. 
Der groBte Teil des dort dem dorsalen Teil der Pars tuheralis zugeschriehenen 
Gewehes gehOrt in Wirklichkeit zur Pars intermedia. Auch in dem von WEIS 
(1934) veroffentlichten Schema ist die Pars tuheralis unrichtig eingetragen. 

Beim Kaninchen (s. Abh. 177 d) geht die Pars tuheralis mit hreiter Basis 
vom nasalen Ende der Hypophyse aus, um dann manschettenformig den Hypo
physenstiel zu umhullen. Hier wird also noch ein ziemlich hreiter, innerhalh 
des Vorderlappens gelegener Bezirk von Tuberalisgewebe eingenommen. Caudal
warts reicht die Pars tuheralis am Hirnteil entlang his zu dem fur die Kaninchen
hypophyse charakteristischen Bindegewehsfleck, der auf dem medianen Sagittal
schnitt, wie in Ahh. 177 d, G Bg, vollig ahgeschlossen erscheint. Das Binde
gewehe und die in ihm verlaufenden zahlreichen GefaBe gelangen heim erwachse
nen Tier von heiden Seiten her in diese Gegend. Das von BENDA (1931) verof
fentlichte Schema der Kaninchenhypophyse gibt die Verhaltnisse unrichtig 
wieder. Die Entwicklung der Bindegewehszone wurde von ATWELL (1918a) 
genau verfolgt. Sie ist insofern von Bedeutung, als sie eine scharfe Trennung 
zwischen dem caudalen Ende der Pars tuheralis und dem nasalen Ende der 
Pars intermedia gestattet. Die hasale Verhreiterung der Pars tuheralis wurde 
kiirzlich auch von DAWSON (1938) heschriehen; er unterscheidet den im Bereich 
des Vorderlappens gelegenen Bezirk als "Zona tuberalis" von der den Hypo
physenstiel umhullenden "typischen Pars tuberalis". 

Uher das Verhalten der Pars tuheralis hei Katze und HUM, s. S. 280 und 282 
sowie Abh. 180 und 181. 

Besondere Verhaltnisse bestehen nach den Untersuchungen von WISLOCKI 
(1938) hei den Edentata Xenarthra. In dieser Ordnung der Siiugetiere fehlt dem 
zwei- und dem dreizehigen Faultier die Pars tuheralis vollstandig. Auch heim 
Zwergameisenbar (Tamandra tetradactyla) ist im Bereich des Hypophysen
stieles und des Tuber cinereum kein Tuberalisgewehe vorhanden; doch laBt 
sich bei diesem Tier innerhalh des Hypophysenkorpers selhst ein Ahschnitt 
feststellen, der histologisch dem Tuberalisgewebe vergleichbar ist. In der Familie 
der Gurteltiere dagegen besitzt der langgeschwanzte Tatu (Dasypus novem
cinctus) , wie auch OLDHAM (1938) fand, eine gut entwickelte typische Pars 
tuberalis. 

Bei Cetaceen wurde das V orkommen einer Pars tuheralis fiir den Tummler 
(WISLOCKI1929), den Pottwal, Finnwal und Blauwal (s. Abb. 151 b) festgestellt 
(WISLOCKI und GElLING 1936, V ALSO 1936, Blauwal). 

Uber die Pars tuberalis der Vogel liegen nur sparliche und zum Teil auch 
widersprechende Angahen vor. Bei der Taube stellt DE BEER (1926) die Pars 
tuheralis als einen vom Vorderlappen ausgehenden Zapfen dar, der mit dem 
Hirnteil nicht unmittelhar in Beruhrung kommt. KRAUSE (1922) dagegen hildet 
die vom Vorderlappen zum Hirnteil ziehenden Tuberaliszellstrange richtig ah, 
bezeichnet sie aher als Pars intermedia. Bei meinen eigenen Untersuchungen 
finde ich die Pars tuberalis bei geschlechtsreifen mannlichen Tauben von ein
zelnen Zellstrangen gehildet, die in einem kraftigen, von der Oberflache des 
Vorderlappens zum Hypophysenstiel ziehenden GefaBbindegewehsstrang ein
gehettet sind. Von hier begleitet dann noch eine sehr dunne Platte von Tuberalis
gewebe die ventrale Flache des Hypophysenstieles rostralwarts bis dicht an 
das Chiasma (s. Abb. 177e). Die typische Lagebeziehung der Zellstrange zu den 
oheren HypophysengefaBen und zum Stiel, wie auch ihre histologische Struk
tur - es sind durchgehends kleine, sehr cytoplasmaarme, hlaBgefarhte Zellen
lassen mit Sicherheit erkennen, daB diese Zellstrange die Pars tuberalis und nicht, 
wie KRAUSE in irriger Weise glauhte, die Pars intermedia darstellen. 



278 Die mikroskopische Anatomie der Hypophyse. 

Ein ahnliches Verhalten wie bei der Taube zeigt die Pars tuberalis, wie ich 
aus den Mikrophotographien POKORNYs (1926) schlieBe, bei Sylvia atra und 
Apus apus. Auch bei Buteo buteo diirfte es sich bei dem von POKOR~Y als Pars 
intermedia abgebildeten Gewebe zum mindesten teilweise nicht um diese, son
dern um Tuberalisgewebe handeln. Bei der Ente bedeckt die Pars tuberalis 
nach DE BEER (1926) nur die Vorderflache des Infundibulums (s. Abb. 151 d); 
ahnlich verhalt sie sich, wie sich aus einer Abbildung HALLERS (1898) folgern 
laBt, bei der Goldammer. 

Nicht ganz einheitlich sind die Angaben iiber die Pars tuberalis des Haus
huhnes. Nach der schematischen Zeichnung von TILNEY (1913) wiirde sie hier 
eine breite Gewebsschicht darstellen, die den Hypophysenstiel dorsal nicht 
vollig umschlieBt. DE BEER zeichnet sie dagegen als diinne geschlossene Man
schette. In meinen eigenen Praparaten finde ich sie beim geschlechtsreifen 

l1t pi 

rostral pI pa caudn. rostral pt pa C<ludal 
o b 

_lhh.178a uud b. WachspJatten-Rekonstruktion der Hypophyse und der anliegenden Hirnteile bei einem 
erwachsenen Ambystoma jefferson. Ht Hirnteil; pa Pars anterior; pi Pars intermedia; pt Pars tllberalis; 

a Ansicht von der Seite; b Ansicht von ventral. Vergr. 1: 28. Nach ATWELL (1921, Abb.8 und 10). 

Hahn wesentlich diinner entwickelt als es dem TILNEYSchen Schema entspricht 
und wie bei DE BEER ringformig geschlossen (s. Abb. 177 f). Ihre Dicke schwankt 
ventral, wo sie bis dicht an das Chiasma heranreicht, zwischen 10-30 fl, dorsal 
zwischen 7-15 fl. Nicht selten sind die Zellstrange auf dem Schnittbild durch 
groBere oder kleinere Zwischenraume unterbrochen. 

Auch die Reptilien zeigen im Verhalten der Pars tuberalis groBe Unterschiede. 
Bei der Bruckenechse (Sphenodon punctatum) traf DE BEER am Tuber cinereum 
eine zwar diinne, aber deutlich ausgebildete Pars tuberalis an. Bei der Schild
krote (s. Abb. 151e) bekleidet sie nur die Ventralflache des Infundibulums; sie 
bleibt bei dieser Tierart in ihrer Ausdehnung hinter den Befunden bei Siiuge
tieren zuriick. Krokodilier besitzen eine an der Ventralseite des Infundibulums 
liegende Pars tuberalis, die bei jiingeren Tieren noch deutlich in eine rechte 
und eine linke Anlage getrennt ist. BAUMGARTNER (1916) fiihrt auch zwei den 
Vorderlappen umkreisende Streifen von chromophobem Gewebe auf die Anlagen 
der Pars tuberalis, die sog. Lateralknospen, zuriick. Bei Eidechsen wurde im 
postembryonalen Zustand eine Pars tuberalis bis jetzt vollig vermiBt (DE BEER 
1926 Lacerta ocellata, PORIS und CHARIPPER 1938 Anoliscarolinensis s. Abb.151g). 
Das gleiche ist nach BAUMGARTNER (1916), DE BEER (1926) und SILER (1936) 
bei Schlangen der Fall. Ein in Abb. 151 i sichtbarer, vom rostralen Ende des 
Vorderlappens zum Hypophysenstiel ziehender Gewebsstreifen (Bg) besteht nur 
aus Bindegewebe; er hat nach SILER mit der Pars tuberalis nichts zu tun 
(s. auch S. 243). 

Ganz abweichend verhalt sich die Pars tuberalis in der Klasse der Amphibien. 
So stellt sie bei Urodelen zwei seitlich gelegene, zungenformige Fortsatze dar, 
die sich vom Vorderlappen aus und voneinander vollig getrennt rostralwarts 
erstrecken (s. Abb. 178a und b). In dieser Gestalt wurde sie von ATWELL (1921) 
mit geringen Unterschieden beiAmphiumiden (Amphiuma means ),Ambystomiden 
(Ambystoma punctatum, tigrinum und jeffersonianum), Plethodontiden (Spelerpes 
bislineatus) und Proteiden (Necturus maculatus) , von GRENELL (1939) bei 



Der Driisenteil der Hypophyse. 279 

Oryptobranchiden (Or. allegheniensis) festgestellt. Aus den Angaben von 
STENPELL (1914) ist zu entnehmen, daB auch Proteus anguineus das gleiche 
Verhalten zeigt. Bei Salamandriden (Salamandra maculosa, S. atra, M olge cristata, 
M. alpestris) kommt es dagegen nach meinen Beobachtungen des Ofteren zu 
einer mehr oder weniger vollstandigen Abschntirung der Tuberalisfortsatze, was 
auch SUMI (1926) bei einem japanischen Molch (Diemictylus pyrrh.) fand. 

Auch bei Gymnophionen sind zwei vom Vorderlappen ausgehende, seitliche 
Fortsatze vorhanden, die, wie ich annehmen mochte, der paarigen Pars tuberalis 
der Urodelen und Anuren entsprechen, wahrend LAUBMANN (1926) unter Hin
weis auf die Entwicklung bei Siiugetieren einen kleinen, median gelegenen Zipfel 
des Vorderlappens als Pars tuberalis deutet. 

Wahrend bei einem Tell der geschwanzten Amphibien die beiden Tuberalis
fortsatze mit dem Vorderlappen dauernd in Verbindung bleiben, schntiren sie 
sich bei den Anuren im Laufe der Entwicklung vollstandig abo Man trifft 
sie dann konstant als zwei kleine, isoliert liegende, rundliche Zellplatten 

dar rostralwarts vom Vorderlappen, dem Infun
dibularboden dicht anliegend oder in ihn ein
gedrtickt, umgeben vom Bindegewebe der Pia 
mater (s. Abb. 179, ferner 151k, S. 240). Die 
Korperchen wurden beiRanaesculenta, fusca und 
Bufo vulgaris zum erstenmal von GAUPP (1893) 
als Partes laterales beschrieben. ATWELL (1919, 
1938) fand sie in dieser Form bei Pipiden (Xenopus 
laevis) , Bufoniden (Bufo fowlerii, B. valliceps, 
B ) d R 'd (R .. R rostral . arenarum un am en ana ptptens, . 1Jt dl pi 1Ja 
catesbyana). Bei X enopus traf ATWELL (1938) 
auBer diesen beiden Tuberalisanhaufungen noch 
eine dritte, zentral gelegene Gruppe von baso
philen Zellen an, die auch RIMER beschrieb, aber 
fiilschlich als Pars tuberalis deutete, wahrend er 
die seitlichen Korperchen vermiBte. 

Abb.179. Ventrale Ansicht des Infun
dibulum und der Hypophyse von Rana 
catesbiana ; pa Pars anterior. pi Pars 
intermedia; pt Pars tuberalis; dI dicker 
Teil des Infundibularbodens; diiI diinner 
TeildegInfundibularbodens. Vergr.1: 10. 

Nach ATWELL (1919, Abb.15). 

Eingehende Untersuchungen tiber die Pars tuberalis japanischer Urodelen 
(Onychodactylus japon., Megalobatrachus japan., Hynobis nebulosus, H. lechii, 
Diemyctylu8 pyrrhogaster) liegen von SUM! (1924, 1926), KUDO (1934, 1938) 
und SATO (1934 b) vor. Bei japanischen A nuren (Bufo vulg. japon., Rhacophorus 
schlegel. arborea, Rana nigromaculata, Oacopaides tornieri) wurde sie von SATO 
(1934a, 1935), TERATO (1935a und b), TERATO und YAMADA (1935), TERATO und 
IMAMURA (1935), YAMADA (1936), YUBA (1935) untersucht, wobei sich auffallende 
Speciesunterschiede in der Morphogenese ergaben, tiber die TAKASIMA und YUBA 
(1936) zusammenfassend berichten. Sie unterscheiden dabei der Buchstabenform 
entsprechend einen ()-Typus der Anuren und einen U -Typus der Urodelen. 

Bei Fischen wurde bis jetzt keine typische Pars tuberalis gefunden; in letzter 
Zeit sind aber verschiedene Autoren, Z. B. HOWES, BELL, CHARIPPER, geneigt, 
dem am weitesten rostral gelegenen Abschnitt der Fischhypophyse damit zu 
homologisieren (vgl. dazu j( doch auch S.247). 

In der Klasse der Oyclostomen konnte TILNEY (1937) bei Petromyzon marinus 
zwei laterale Fortsatze feststellen, die er der Pars tuberalis gleichsetzt ("tuberal 
process"). Sie liegen voneinander vollig getrennt an den Seitenflachen der 
Eminentia mediana caudal von Chiasma und unterscheiden sich auch histo
logisch von den tibrigen Abschnitten der Hypophyse. Auch DE BEER (1923) 
beschreibt bei Petromyzon planeri zwei laterale Fortsatze, die vom Ubergangsteil 
ausgehen. DE BEER mochte aber nicht nur diese Fortsatze, sondern den ganzen 
Ubergangsteil der Pars tuberalis gleichsetzen. 
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{J) Die histologische Struktur del' tierischen Pars tuberalis. 
Ais Beispiel fUr das Verhalten einer beso~ders gut ~ntwickelten .Pars ~u~eralis 

sei die del' Katze etwas eingehender geschIldert. SIC bedeckt hler mIt Ihrem 
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Abb.ISOa. Medianer Sagittalschnitt durch die Hypophysc eines go
schlechtsreifcn Katers. Ch Chiasma; Cm Region der Corpora mammi!laria; 
Em Eminentia mediana des Tuber cinereum ; Rh HypophysenhOhlc; 
HZ Hinterlappen; pnUz paraneurale Umschlagszone; Ptd Pars tuberalis. 
dorsaler Teil; Ptv Pars tuberalis, ventraler Teil; Vl Vorderlappen; 
ZwZ Zwischenlappen. Die Abbildung ist nach dem median en Sagittal· 
sohnitt durch die Hypophyse eines 3jiihrigen nichtkastrierten Katers 

gezeichnet. Vergr. 1: 9. 
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ventralen Abschnitt je
nen Teil des Infundibular
bodens, del' von TILNEY 
als Eminentia mediana 
(saccularis) des Tuber 
cinereum, von anderen 
Autoren als Infundibu
lum bezeichnet wird (s. 
Abb. IS0a). An ihrer 
Basis greift die Pars 
tuberalis auch noch eine 
kurze Strecke weit auf das 
nasale Ende des Vorder
lappens libel'. AuBel' dem 
ventralen Abschnitt del' 
Pars tuberalis ist aufdem 
Sagittalschnitt noch del' 
dorsale sichtbar, del' den 
schmalen Spaltraum zwi
schen Eminentia mediana 
und Area praemamillaris 
ausfUllt. Ebenso werden 
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Abb. I80b. Mcdianer Sagittalschnitt durch dennasalen Teil der Hypophyse eines jungcn Kiitzchens. Bg Binde
gewebsstreifen; dE distales Epithel der Hypophysenhohle ; Rsl Hypophysenstiel; nU nasaler Umschlag der 
Hypophysenhohle; pnE paraneurales Epithei der HypophyscnhOhle; Pt Pars tllberalis; Vl Vorderlappen. 

Miinnliches Kiitzchen 8 Tage alt. Fix. Sublimat-Formol-Eisessig: ,Entkalkung in HNO,. Paraffin 151-<. 
Hamalaun-Eosin. Vergr.1:102. 

die Seitenwande del' Eminentia von Pars tuberalis bedeckt, so daB diese 
ringformig von Tuberalisgewebe umschlossen ist. TILNEY (1913) vergleicht 
ihre Form auf Grund einer Wachsplattenrekonstruktion mit einer flachen 
Schale, deren Boden vom Hypophysenstiel durchbohrt wird. 
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Histologisch besteht die Pars tuberalis der Katze aus verzweigten netzig 
verbundenen Zellstrangen, die von verhaltnismaBig kleinen polygonalen Zellen 
gebildet werden. Sehr haufig treten im Inneren der Zellstrange kleine kolloid
gefiillte Hohlraume auf, die sich allmahlich zu groBeren, von kubischem Epithel 
ausgekleideten Blaschen entwickeln, charakteristischerweise liegen auch die 
groBeren dieser Pseudofollikel meist nicht isoliert; ihre Wandung setzt sich 
vielmehr immer wieder unmittelbar in Zellstrange fort. Verschiedentlich ver
schmelzen namentlich im dorsalen Teil der Pars tubel'alis benachbarte Blaschen 
zu groBeren Hohlraumen. Die Zahl der kleinen kolloidgefiillten Blaschen ist 
sehr groB; sie geht, wie auch ATWELL (1929a) feststellte, in die Hunderte. 

Die Tuberaliszellen der Katze sind im Durchschnitt kleiner als die reifen 
Driisenzellen ihres Vorder- und Zwischenlappens (Durchmesser 7,5 X 7,5 P bis 
10 X 10 p). Das Cytoplasma bleibt bei Azanfarbung fast ungefarbt und laBt 
die in den y-Zellen des Vorderlappens oft vorhandene verschwommene Granu
lierung vermissen. Auch mit Kresazan farben sich die Zellen nur blaBgrau. 
Die im Schrifttum haufig auftretende Angabe, daB die Tuberaliszellen basophil 
sind (z. B. bei DE BEER), trifft nach meinen Beobachtungen nicht zu. Ent
sprechend der geringen ZellgroBe erreicht auch der Goigiapparat in den Tuberalis
zellen, wie DE BEER und ATWELL fanden und ich bestatigen kann, nur geringe 
GroBe. ATWELL beschreibt ihn als kleines abgeplattetes, ovoides, weitmaschiges 
Netz von 2,2-3,9 p Durchmesser. Bei Zellen, die Kolloidtropfchen enthalten, 
oder die Wandung von kolloidhaltigen Blaschen bilden, liegt der Goigiapparat 
gewohnlich zwischen Kern und Kolloid. Nur bei einer kleinen Zahl dieser 
Zellen liegt er peripher. In jenen Teilen der Zellstrange, die keine Kolloidbildung 
aufweisen, halt der Goigiapparat keine regelmaBige Lage ein (ATWELL). DaB 
DE BEER in der Wandbekleidung von Blaschen keinen Goigiapparat fand, erklart 
ATWELL durch unvollstandige Impragnation. Die Mitochondrien findet ATWELL 
zumeist in Gestalt kurzer Stabchen vor; in Zellen, die um einen zentralen Hohl
raum liegen, sind sie in reichlicher Zahl zwischen Kern und Lichtung angehauft. 

Einzelne Tuberaliszellen enthalten kleine azanblaue Kolloidtropfchen, durch 
deren Absonderung das oben erwahnte intrafollikulare Kolloid entsteht. Nach 
ATWELL sammeln sich dabei die Kolloidtropfchen in den zentralen Teilen gruppen
weise zusammengelagerter Zellen, wobei sich schlieBlich die mit Kolloid gefiillten 
Zellkappen abschniiren und zu einem groBeren Tropfen konfluieren. Die Angabe 
DE BEERS, daB das Kolloid in der Pars tuberalis durch Zelldegeneration entsteht, 
kann ich nicht bestatigen. 

rJ.-, fJ- und b-Zellen fehlen im Bereich der Pars tuberalis; dagegen traf ich 
einzelne typische e-Zellen an. Bei alten Katzen liegt im Cytoplasma mancher 
Tuberaliszellen ein 2-4 p groBer rundlicher oder ovoider, schwach braunlicher 
Korper, der sich bei Azanfarbung weder blau noch rot tingiert. 

Einiger Worte bedarf noch das Verhalten der Basis des Trichterlappens zur 
Pars anterior und intermedia. 1m Schrifttum ist es in Wort und Bild haufig 
so dargestellt, daB sich die Pars intermedia direkt in die Pars tuberalis fortsetzt 
(vgl. Abb. 152 und 154, ferner TRAUTMANN, TILNEY, CAMERON u. a.). Nach 
dem Schema der Abb.180a, das die Verhaltnisse bei einem normalen aus
gewachsenen Kater wiedergibt, schiebt sich dagegen zwischen Pars tuberalis und 
Pars intermedia noch ein ziemlich breiter Streifen von Driisengewebe ein, den auch 
COLLIN (1929b) sah, aber als Vorderlappengewebe bezeichnete. Nach meinen Be
obachtungen unterscheidet sich jedoch das Drusengewebe dieses in Abb. 180a 
horizontal schraffierten Bezirkes vom Vorderlappenparenchym durch das Fehlen 
von cx-Zellen. Andererseits bestehen aber auch Strukturunterschiede gegeniiber 
dem Parenchym des Zwischenlappens wie des Trichterlappens. Die Zel1haufeil 
werden vorwiegend von undifferenzierten Zellen und jungen y-Zellen gebildet. 
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Auch p- und c-Zellen kommen vor. Auf Grund der Untersuchung ]ungerer 
Stadien mochte ich diese Zone auf das paraneurale Blatt der Hypophysenh6hle 
zuriickfUhren und sie dem paraneuralen Abschnitt der ventralen nasalen Um
schlagszone der Hundehypophyse gleichsetzen, mit dem Unterschied, daB bei 
der Hundehypophyse die Zone betrachtlich starker entwickelt ist (s. Abb. lSI, 
pnUz, ferner Abb. IS6 und S. 2SS). Ais Beweis fUr das Zutreffen dieser Auffas
fassung diene Abb. lS0b, die einen medianen Sagittalschnitt durch den nasalen 
Teil der Hypophyse eines Stagigen Kiitzchens zeigt. Man sieht auf ihr noch klar 
die bis fast an das nasale Ende reichende Hypophysenspalte, die von einem di
stalen und einem paraneuralen Epithelblatt begrenzt wird; aus letzterem geht 

II em 

Abb. 181. Medianer Sagittalschnitt dnrch die Hypophysen-Zwischcnhirngegend eines HUrules. Oh Chiasma; 
Om Region der Corpora mammillaria; cU ventraler candaler Umschlag; dcU dorsaler caudaler Umschlag; 
dnU dorsaler nasaler Umschlag; dinUz distaler Tei! der ventralen nasalen Umschlagszone; Em Eminentia 
mediana des Tuber cinercnlll; Hh Hypophysenh6hle; LG Liicke flir den Durchtritt der Art. hypophys. infer.; 
nU ventraler nasaler Umschlag; pnUz paraneuraler Tei! der ventralennasalen Ulllschlagszone; Ptd Pars tubera
lis, dorsaler Tei!; Ptv Pars tuberalis, ventraler Tei!; Vl Vorderlappen; Zwl Zwischenlappen. Die Buchstaben 
a, b, c, d, e und t geben die Lage der gleich bezeichneten Frontalschnitte der Abb. 182 an. Der vom distalen 
Epithelblatt ausgehende Teil der Urnschlagszonen ist schrag, der vorn paraneuralen ansgehende horizontal 
schraffiert. Der zur Pars intermedia differenzierte 'feil der paraneural en Epithelbliitter ist schwarz eingezeichnet. 
Der Vorderlappen ist grob, die Pars tuberalis fein punktiert. Die Abbildung ist nach einern medianen Sagittal
schnitt durch die Hypophyse cines 12kg schweren, l'/,jiihrigen RUden (Schnauzer) gezeichnet. Vergr.1:9. 

die horizontal schraffierte Zone der Abb. lS0a hervor, wahrend das distale Blatt 
typisches Vorderlappengewebe liefert. Die Verlotung beider Blatter, deren Be
ginn auf der Abbildung bereits deutlich erkennbar ist, fUhrte allmahlich in diesem 
vorderen Teil der Hypophyse zu einem Verschwinden der Hypophysenhohle, 
die beim erwachsenen Tier, wie Abb. 180a zeigt, viel weiter caudal endet. Aus 
dem urspriinglichen Vorhandensein des Hypophysenspaltes erklart sich auch 
das haufige Vorkommen von kleineren und groBeren Cysten. Die von COLLIN 
in einem Schema wiedergegebene groBe Kolloidcyste stellt in dieser Ausdehnung 
allerdings einen Sonderfall dar. 

Abb. ISO b ist auch insofern noch von Interesse, als sie deutlich die genetische 
Unabhangigkeit der Pars tuberalis von Pars intermedia und Hypophysenhohle 
zeigt, auf die auch BRAHMS (1932) hingewiesen hat. Bemerkenswert ist ferner 
noch die breite, lockere Bindegewebsschicht, die im Bereich der Umschlags
zone zwischen dem paraneuralen Epithel und dem Hirnteil gelegen ist, im Gegen
satze zur Pars intermedia, bei der sich nur eine diinne Grenzmembran findet. 

Auch beim Hund ist die Oberflache der Eminentia mediana des Tuber cine
reum allseitig von einer Pars tuberalis umschlossen. Auf dem Sagittalschnitt 
erstreckt sie sich vom nasalen Ende des Vorderlappens als eine verhaltnismaBig 
diinne Gewebsplatte gegen das Chiasma zu, ohne dasselbe jedoch zu erreichen 
(s. Abb. lSI). Die Lange dieses ventralen Teiles betragt bei einem mittelgroBen 
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erwachsenen Hund etwa 1500 fl, die Dicke 80-100 fl' an der Basis 300-350 fl. 
Auf dem Frontalschnitt hat der ventrale Tell der Pars tuberalis die Gestalt 
einer nicht sehr breiten gewolbten Platte. Das Verhalten der Pars tuberalis 
zu beiden Seiten der Eminentia mediana geht aus den Abb. 182b und c hervor. 

I 
~ 

a 

Abb. 182 a-f. Frontalschnitte durch die Hypophyse und die anli egende Zwischenhirngegend eines Hundes. Die 
Lage der einzelnen Schnitt a-f ist aus einem Vergleich mit Abb. 181 (Buchstaben a-f) zu entnehmen. dmU 
dorsaler medialer U mschlag; dm U z dorsale mediale U mschlagszone; dn U z dorsale nasale U mschlagszone 
(schrag schraffiert distaler. horizontal schraffiert paraneuraler Tell); H Hinterlappen; Hst Hypophysenstiel; 
in der Mitte ist der querdurchschnittene Recessus infundibularis sichtbar; lU lateraler Umschlag; Ptl Pars 
tuberalis. lateraler Teil. Die iibrigen Bezeichnungen wie in Abb. 181. Die Abbildungen sind nach Frontal
schnitten durch die Hypophyse eines 20 kg schweren 2jahrigen Ruden (deutscher Schajerhund) gezeichnet. 

Vergr.1:9. 

Wie man sieht, umgreift sie hier die Aussackung des 3. Ventrikels, wahrend 
sie ventral mehr und mehr durch die Umschlagszone (s. unten) ersetzt wird. 
Von der Seite zieht sich die Pars tuberalis dorsalwarts auf die Ruckseite der 
Eminentia mediana (s. Abb. 181, Ptd). Aber nur der kleine im Winkel zwischen 
dieser und der Area praemamillaris gelegene Bezirk stellt typisches Tuberalis
gewebe dar, wahrend die Hauptmasse des dorsal yom Hirnteil gelegenen Paren
chyms den dorsalen Umschlagszonen angehort (s. unten). Etwas weiter caudal, 
auf Abb. 182d, ist die Pars tuberalis als dunne, dem Boden des Zwischenhirns 
anliegende Platte sichtbar. 1m ganzen genommen stellt also die Pars tuberalis 
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beim Hund einen verhiiJtnismaBig kleinen Abschnitt der Hypophyse dar. Dabei 
ist sie in den abgebildeten Fallen noch gut entwickelt; bei manchen Hunden 
ist sie namentlich lateral und dorsal auf wenige Reste reduziert. 

Die Driisenzellen der Pars tuberalis sind beim Hund durch ihre geringe 
GroBe und das helle Aussehen ihres Cytoplasmas gekennzeichnet. Abb. 183 

gibt ein Teilstiiek aus dem ventralen 
Abschnitt des Triehterlappens wie
der, der von langgestreckten, netzig 

~a::'-__ ---" __ "" _,11 rl zusammenhangenden Zellstrangen 
gebildet wird. Gegeniiber den cyto
plasmareichen Strangen des Vor
derlappens (s. Abb.185) machendie 
durchsehnittlich nur 7 -30 ft breiten 
Zellstrange des Trichterlappens 

t;:!;=iF.....- t~t einen atrophischen Eindruek. Die 
Strange werden von iiberwiegend 
polygonalen, mit deutliehen Zell
grenzen versehenen Driisenzellen 
gebildet; im Durehsehnitt messen 
sie 7 X 7 ft, nur einzelne erreiehen 
etwa 10 X 15 ft. Die rundlichen Kerne 

JI st der Driisenzellen messen meist von 
5-6 ft im Durchmesser, so daB bei 
den kleinen Formen das den Kern 
umgebende Cytoplasma nur schmal 

Crill ist. Bei Azanfarbung bleibt es un
gefarbt oder nimmt nur einen ganz 

Hu n blaBgrauen Ton an. TILNEYS An
gabe, daB die Tuberaliszellen des 
Hundes basophilen Charakter zeigen 
und pyknotische Kerne besitzen, 
kann ich nieht bestatigen. Die 

Abb. 183. Teilstiick aus dem ventralen Abschnitt der 
Pars tuberalis einer Hundehypophyse. Art Arterie; eindr 
Get Anschnitt eines in den Hypophysenstiel eindrin
genden venosen BlutgefiiJ3es; Grm Grenzmembran zwi
schen Pars tuberalis und HypophysenstieJ; Hst Hypophy
sensUel; Kan liingsgetroffenes, mit enger Liehtung ver
sehener Epithelstrang; im lnnern etwas Kolloid. Hund <J 
l'/,jiihrig. Fix. Sublimat-Formol-Eisessig. Paraffin. 71!. 

Strange sind zum Teil kompakt 
gebaut, zum Teil zeigen sie gang
artige Hohlraume. Die die ZeU
strange bedeekende Basalmembran 
ist streekenweise sehr diinn. 

Noch diirftiger ist das Aussehen Sagitt,alschnittserie. Azan. Vergr. 1:325. 
des Parenchyms in den seitliehen 

und dorsalen Absehnitten der Pars tuberalis, in denen aueh das vorwiegend aus 
kollagenen Fasern bestehende interstitielle Bindegewebe stark hervortritt (s. 
Abb. 184). Hier sind die Zellstrange oft nur eine Zellreihe breit. Ab und zu 
finden sich Strange, deren ovale, 3,7: 12 ft messenden Kerne, von sparIichem 
Cytoplasma umgeben, palisadenartig aneinandergereiht sind. Haufig sind aueh 
kleine Cysten zu beobaehten, die meist mit etwas Gerinnsel, zum Teil aueh mit 
azanblauem Kolloid gefiillt sind. Die Zellen ihrer Wandung sind zum Teil 
atrophisch und haufig mit pyknotisehen Kernen versehen. Bemerkenswert 
sind die zahlreichen diekwandigen arteriellen GefiWe, die das Tuberalisgewebe 
durehziehen. 

Zusammenfassend ergibt sich, daB sich die Pars tuberaIis bei Katze und 
Hund in ihrer mikroskopisehen Struktur von anderen Abschnitten der Hypo
physe deutlich unterscheidet. Neben dem gestreekten Bau der Zellstrange ist 
es vor allem die geringe ZelIgroBe, die relative Armut an Cytoplasma, dessen 



Der Driisenteil der Hypophyse. 285 

geringe Farbbarkeit und das Fehlen spezifischer Granulationen, wodurch sich 
das Parenchym der Pars tuberalis vom ubrigen Drusengewebe abtrennen laBt. 
Die gleichen Merkmale zeichnen die Pars tuberalis aber auch bei allen anderen 
Tierarten aus . Von den Siiugetieren nenne ich auf Grund eigener Erfahl'ung 
die Pars tuberalis von Rind, Plerd, Schwein, Kaninchen, Meerschweinchen, 
Ratte, Maus. Bei all diesen Tierarten kommen in der Pars tuberalis haufig 
auch kleinere Cysten vor. Auch bei Cetaceen sind die Tuberaliszellen, wie 

/l,t 
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Abb. 184. Teilstiick aus dern lateral-dorsal en Absehnitt der Pars tuberalis einer Hundehypophysc. Die Zell
strange sind hier viel starker von Bindegewebe durchsetzt als irn ventralen Absclmitt (vgl. Abb. 183). AuBer
dern finden sieh zahlreiche Cysten. Art Arterie; Cyst Cysten; Hst Hypophysenstiel; Zwh Zwischenhirn; 
Hund r!. 2jahrig. Fix. Sublirnat-Formol-Eisessig. Paraffin. 71'. Frontalschnittserie. Kresazan. Vergr.1:325. 

WISLOCKI und GEILING fanden, klein und schwach fal'bbar. Beim Giirteltier 
traf OLDHAM (1938) zwischen den chromophoben Zellen gelegentlich eosinophile 
Zellen an. DaB die Charakterisierung der Tuberaliszellen als basophil (z. B. 
bei TILNEY, DE BEER U. a.) nicht zutl'effend ist, wurde schon oben bemerkt. 
Bei den Amphibien stellt die Pars tuberalis eine Anhaufung von kleinen, 
blaBgefarbten, ungranulierten Drusenzellen dar. Zum Teil sind sie auch zu 
Strangen oder Blaschen geordnet. 

y) Anhang: Die Umschlagszonen der Siiugetierhypophyse. 
In dem auf die Hundehypophyse bezuglichen Schrifttum blieben die eigent

lichen Tuberaliszellen vielfach unbeachtet. Statt dessen wurden des ofteren 
Teile der stl'ukturell ganz anders gearteten Umschlagszone dem Trichter
lappen zugerechnet. So bezeichnet LOTHRINGER, auf den der Name Um
schlagszone oder Umschlagsteil zuruckgeht, damit jenen Abschnitt del' 
Hundehypophyse, "welcher dem dunnen Teil des Hypophysenstieles anliegend, 
beide Blatter der Hypophysensubstanz verbindet" . Er weist femer darauf hin, 
daB sich "eine schmale Fortsetzung desselben an del' Unterflache des Tuber 
cinereum ausbreitet, bis wohin vermochten wir, da wir stets an vom Gehim 
getrennten Organen untersuchten, nicht mit Sicherheit festzustellen" (1. C. S. 265). 
Daraus geht hervor, daB LOTHRINGER zwischen Pars tuberalis und Umschlags
zone keinen Unterschied macht. Abel' auch bei spateren Autoren bestehen 
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hinsichtlich der Ausdehnung der Umschlagszone und der Pars tuberalis be
trachtliche Unstimmigkeiten, die auch in den schematischen Zeichnungen der 
Autoren zum Ausdruck kommen. TILNEY (1913) z. B. schlagt das ganze in 
Abb. 181 horizontal schraffierte Gebiet, das der Umschlagszone angehort, zur 
Pars tuberalis, COLLIN dagegen rechnet es der Pars intermedia zu. TRAUTMANN 
(1909), STENDELL (1914) u. a. wiederum machen zwischen Umschlagszone und 
Pars tuberalis keinen Unterschied. Zur Klarung der Verhaltnisse scheint es mir 
daher notig, auf die Lagebeziehungen und die Struktur der Umschlagszone an 
Hand des Beispieles der Hundehypophyse, bei der sie besonders kraftig ent
wickelt ist, naher einzugehen. 

Wie bei anderen Tierarten wird die Hypophysenhohle auch beim Hund 
von einem "vorderen" und einem "hinteren" Epithel ausgekleidet (s. Abb. 181). 
ZweckmaBiger ist es, das erstere beim Hund als distales (auf den Hirnteil 
bezogen), das letztere als paraneurales Epithel zu benennen. Das distale 
Epithel bildet beim erwachsenen Tier den AbschluB des Vorderlappens gegen 
die Hypophysenhohle, das paraneurale hat sich zum groBen Teil zur Pars inter
media (in Abb. 181 schwarz eingezeichnet) entwickelt. Verfolgt man nun die 
Hypophysenhohle auf dem Sagittalschnitt nasalwarts, so kommt man an die 
Stelle, an der das distale Epithel in das paraneurale umschlagt. Man bezeichnet 
diese Strecke als Umschlag und kann am Sagittalschnitt zunachst einen 
(ventralen) nasalen und einen (ventralen) caudalen Umschlag unterscheiden 
(s. Abb. 181, nU, cU). Dazu kommt noch ein rechter und linker lateraler 
Umschlag, die auf Frontalschnitten auf beiden Seiten des Vorderlappens 
sichtbar sind (s. Abb. 182d und e, lU). Caudal vom Hypophysenstiel reichen 
die Aussackungen der Hypophysenhohle bis zur gegenseitigen Beruhrung auf 
die Dorsalseite des Hinterlappens, der infolgedessen, wie die Abb. 181 und 182d 
bis f zeigen, ebenfalls von einem paraneuralen und einem distalen Blatt bedeckt 
ist, zwischen welchen der Spalt der Hypophysenhohle sichtbar ist. Das para
neurale Blatt entspricht auf dem Querschnitt Abb. 182f strukturell dem Gewebe 
der Pars intermedia, das distale Blatt dagegen Vorderlappengewebe, wenn 
auch die oc;-Zellen in ihm meist nicht ganz bis zur Mitte reichen. In der medianen 
Sagittallinie (in Wirklichkeit wie in Abb. 182f meist etwas schrag verlaufend) 
gehen beide Blatter auf rechter und linker Seite ineinander uber. Man kann 
daher auch hier von einem Umschlag, und zwar von einem rechten bzw. 
linken dorsalen mittleren Umschlag sprechen (s. Abb.182f, dmU). 
Wie die Abbildung zeigt, kommt es dabei zwischen den beiden distalen Blattern 
zu einer vollkommenen Verschmelzung. SchlieBlich laBt sich auf dem Dorsum 
des Hinterlappens noch ein dorsaler nasaler und dorsaler caudaler Um
schlag unterscheiden, die beide auf Sagittalschnitten sichtbar sind (s. Abb. 181, 
dnU und dcU). Zwischen ventralem und dorsalem caudalen Umschlag befindet 
sich median oder etwas seitlich von der Mitte eine kleine Lucke (s. Abb. 181, LG) 
fur den Durchtritt der unpaaren Art. hypophys. infer. Seitlich von dieser Stelle 
schlieBen sich beide Umschlage wieder dicht aneinander, so daB sie an der un
verletzten Hypophyse nur durch ein dunnes Bindegewebsseptum getrennt sind. 

Diesen verschiedenen Umschlagen entsprechen die sog. Umschlagszonen, 
die dadurch entstehen, daB vom Epithel des Umschlags aus zahlreiche Aus
stiilpungen, Evaginationen, ihren Ursprung nehmen, die als hohle Schlauche, 
Spalten und Faltungen zum Teil dauernd erhalten bleiben. Der Lage des Um
schlages gemaB kann man eine (ventrale) nasale und caudale, eine rechte 
und linke laterale, eine dorsale nasale und caudale Umschlagszone 
unterscheiden. Auch am mittleren dorsalen Umschlag findet man eine Art 
Umschlagszone, die vom rechten und linken Blatt ausgeht und sich, wie am 
besten an Frontalschnitten zu erkennen ist, in Form von Spalten, Schlauchen 
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oder soliden Epithelstrangen in das Gewebe des Hinterlappens erstreckt 
(s. Abb. 182, dmUz). 

Charakteristischerweise nimmt das Epithel der HypophysenhOhle im Bereich 
der Umschlagszonen das Aussehen eines Zylinderepithels an. Besonders deutlich 
ist dies im Bereich der ventralen nasalen Umschlagszone zu beobachten, die von 
allen am kraftigsten ent
wickelt ist .An Stelle rund
licher Kernformen iiber
wiegen schmale, langsge
streckte Kerne, die ver
schiedentlich eine Lange 
von 12-20 fl erreichen. 
Das Cytoplasma der Zel-
len farbt sich wie in un
differenzierten Zellen mit 
Azan blaBgrau und ist 
frei von spezifischen Gra- Z It" 

nulationen. Auf dem 
Flachschnitt durch die 
Epitheloberflache zeigen 

Z ItT, 

Zalr, 

die Zellen prismatische 
Form, die auch in ihrem 
Kittliniennetz deutlich 
zum Ausdruck kommt. 

Bei genauerer Unter
suchung erkennt man, 
daB meist nur fUr kurze 
Strecken ein regulares 
einschichtiges Zylinder
epithel vorliegt; zumeist 
wird der Eindruck eines 
solchen nur durch die 
langlichen Kerne und die 
gleichmaBig aneinander
gereihten apikalen Zell
abschnitte erweckt, wah
rend die basale Seite des 

Abb. 185. Teilstiick aus dem distaleu Abschnitt der ventral en nasalen 
Umschlagszone. E Spaltraum einer Evagination; Zstr, Zellstrang, der 
vom EpitheI der Evagination ausgeht und ohne Unterbrechung in die 
Tiefe zieht. N eben diesem Zellstrang sind noch weitere sichtbar, die 
durch zartes interstitielJes Bindegewebe voneinander getrennt sind; 
der zweite (Zstr,) ist noch vollgetroffen; der dritte (Zstr,) ist schrag 
angeschnitten, so daB oben zwischen Epithel und Zellstrang ein Stiick 
der subepithelialeu Basalmembran sichtbar ist. In den unteren Teilen 
der Zellstrange sind zahlreiche a-Zellen (schwarz) sichtbar. Hund <1, 
l'/,jahrig. Fix. Sublimat-Formol-Eisessig. Paraffin. 7 [L sagittal. Azan. 

Vergr. 1: 325. 

Epithels infolge der zahlreichen, sich hier zusammendrangenden Kerne ein un
geordnetes Aussehen besitzt. Dazu kommt, daB sich hier zwischen die schmalen 
undifferenzierten Zylinderzellen immer wieder einzelne rundliche oder ovoide 
Zellen zwangen, deren Zelleib mehr oder weniger ungefarbt erscheint. Ein Teil 
dieser hellen, blassen Zellen, die y-Zellen ahnlich sind, enthalt grobe, flockige 
oder schollige Einschliisse, die intracellularem (azanblauem) Kolloid entsprechen. 
Die Zellen wurden auch von LOTHRINGER beobachtet, von ihm aber falschlicher
weise als schleimbiIdende Becherzellen gedeutet. AuBer den genannten finden 
sich noch b-ZelIen, deren feine, in wechselnder Menge vorhandene Granula 
sich mit Azan oder Kresazan leuchtend blau farben. 

Bemerkenswert ist nun, daB das Epithel auf der distalen und der paraneuralen 
Seite nicht ganz iibereinstimmt: Wahrend sich im distalen Epithelsaum neben 
den schon erwiihnten Zellformen auch IX-Zellen finden, fehlen diese im para
neuralen vollstandig. Der gleiche Unterschied ist in der Auskleidung der Eva
ginationen festzustellen. Dies, wie weitere Unterschiede im Aufbau (s. unten) 
geben Veranlassung, in der Umschlagszone zwischen einem distalen und einem 
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paraneuralen Abschnitt zu unterscheiden, die dem distalen, bzw. para
neuralen Epithel entstammen (s. Abb. 181, dinUz, schragschraffiert, pnUz 
horizontal schraffiert). 1m Prinzip lassen sich diese Unterschiede auch in den 
anderen Umschlagszonen beobachten; am starksten treten sie jedoch in der 
nasalen Umschlagszone hervor. 

Vom Epithel der distalen Evaginationen gehen, wie Abb. 185 zeigt, 
an vielen Stellen kompakte Zellstrange aus, die sich zu umfangreichen Zell
komplexen verbreitern. Das Epithel entbehrt hier einer eigentlichen Basal
schicht; dieselbe geht vielmehr ohne Unterbrechung in die Zellstrange iiber. 

Abb. 186. Teilsttick aus dem paraneuraleu Abschnitt der ventraleu nasalen Umschlagszone. Das Epithel geM. 
basal unmittelbar in gedrungene Zellstriinge tiber, die vorwiegeud ans y- und 6-Zellen bcstchcn. Zwischen den 
ZeUstrlingen sind zarte, bindegewebige, gefiiBfiihrende Septen erkennbar. Grm Grenzmembran; Hh Hypophy-

scnMhle; Hst Hypophysenstiel. Herkunft und Technik wie in Abb. 183. Vergr.1::l25. 

Durch dieses basale Abfluten von Zellen wird auch die Basalmembran des 
Epithels immer wieder unterbrochen, oder besser gesagt, ausgebuchtet. Wie 
im Epithel so finden sich auch in den Zellstrangen des distalen Teiles der Um
schlagszone neben y- und ~-Zellen in groBer Zahl auch junge wie typische 
IX-Zellen vor. Der ganze Befund ist dahin zu deuten, daB yom distalen Epithel 
der Umschlagszone wie seinen Evaginationen aus eine lebhafte Neubildung der 
genannten Zellarten erfolgt, die beim Hund auch nach AbschluB des Wachstums 
anhiilt. 

Ebenso wie das distale entfaltet auch das paraneurale Epithel der Um
schlagszone eine lebhafte proliferative Tatigkeit, die zur Ausbildung eines aus 
Hohlgangen, Spalten und soliden Zellstrangen bestehenden Gewebsstreifens 
fiihrt, der unmittelbar der Oberflache des Hypophysenstieles anliegt (s. die 
horizontal schraffierten Gebiete der Abb. 181 und 182). Dieser paraneurale 
Abschnitt der Umschlagszone unterscheidet Elich yom vorausgehend besprochenen 
distalen zunachst durch die Abwesenheit von IX-Zellen und den reichen Gehalt 
an ~-Zellen. Auch die zahlreichen, mit Zylinderepithel der geschilderten Art 
ausgekleideten Buchten und Gange, wie die abweichende gedrungene Form der 
Zellstrange bedingen strukturelle Unterschiede gegeniiber dem distalen Abschnitt 
(vgl. Abb. 186 mit 185). Nicht minder unterscheidet sich der paraneurale Ab
schnitt der Umschlagszone von der Pars tuberalis (vgl. Abb. 186 mit 183 und 184) 
und von der Pars intermedia (vgl. Abb. 186 mit 242, S.370.) An der Grenze 
gegen die Pars intermedia zu, am Ubergang des Hinterlappens in den Hypo-
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physenstiel, findet man stiindig einzelne Epithelstriinge, die von der Umschlags
zone aus unter Bildung kleiner kolloidhaltiger Cysten tief in das Gewebe der 
Neurohypophyse eindringen, auf die auch COLLIN (1924) aufmerksam machte. 
Bemerkenswert ist, daB das dem paraneuralen Abschnitt der Umschlagszone 
anliegende Gewebe des Hypophysenstieles ganz besonders stark mit Kolloid 
durchtriinkt ist, was ebenso wie der ganze Bau des Abschnittes im Sinne einer 
starken Sekretabgabe in den Hirnteil gedeutet wird. Die starken Faltungen und 
Ausbuchtungen des geschilderten paraneuralen Abschnittes setzen sich, wie die 
Frontalschnitte d und e der Abb. 182 zeigen, auch auf die laterale und dorsale 
Seitefort, so daB der Hy
pophysenstiel schlieB
lich kreisformig davon 
umgeben ist. Auch in 
der dorsalen nasalen 
Umschlagszone liiBtsich 
zwischen einem distalen 
und paraneuralen Ab
schnitt unterscheiden (s. 
Abb. 181), doch er
reichen sie hier nicht die 
Ausdehnung wie in der 
ventralen Umschlags
zone. In den vom di- III 

stalen Blatt ausgehen
den Zellstriingen fallen 
zahlreiche helle, rund- /';' 
liche Zellen auf, die 1111 - I'.....-.,r-.-

Art. hypo ;n/. 

y-Zellen gleichen. Auch 
hier birgt ein Teil dersel
ben imCytoplasma azan -
blaues flockig-scholliges 
Kolloid. 

Das Verhalten der 
caudalen Umschlagszo
nen geht aus Abb. 187 
hervor. Man erkennt 

Abb.187. SagittaIschnitt durch den caudalen Pol einer Hundehypopbyse. 
Art. hypo info Arteria bypopbyscos infer.; cU ventraler caudaler lim· 
scblag; cUz ventrale caudale Umscblagszone; dc U dorsaler caudaler Um
schlag; E Epithelstrang, der von der Pars intermedia aus in den Hinter· 
lappen eindringt; Hh Hypophysenhiihle; HI Hinterlappen; Pi Pars in
termedia; VI caudaler Pol des Vorderlappens. Hund 6, l'/,jabrig. Fix. 
Sublimat-Formol-Eisessig. Paraffin. 7 (.t. Azan. Griinfilter. Vergr. l:77. 

auf ihr deutlich den ventralen caudalen Umschlag (cV), von dessen paraneuralem 
Blatt ein Zapfen epithelialen Gewebes in den Hinterlappen eindringt, wiihrend 
sich auf der distalen Seite eine Aussackung der Umschlagszone eine Strecke weit 
iiber den hinteren Pol des Vorderlappens hinweg erstreckt. Dieser Gewebsstreifen 
unterscheidet sich ebenso wie das iibrige Gebiet der Umschlagszone, schon bei 
schwacher VergroBerung durch seine blasse Fiirbung vom anliegenden Vorder
lappengewebe. Der Farbunterschied ist dadurch bedingt, daB der Streifen durch
gehends von undifferenziertenZellen und y-Zellen gebildet wird, wiihrendlX-Zellen, 
wie auch auf Abb. 187 zu sehen ist, in seinem Bereich fehlen. Ahnlich wie in 
der nasalen Umschlagszone geht auch in der caudalen vom distalen Epithel eine 
Neubildung von Vorderlappengewebe aus; wie dort enthalten die dabei der Basal
seite des Epithels entstammenden Zellstriinge neben y-Zellen auch IX- und 
o-Zellen. Die IX-Zellen sind in Abb. 187 als dunkle Zellen deutlich zu erkennen. 
1m oberen Teil der Abbildung ist der dorsale caudale Umschlag zu sehen, des sen 
proliferative Tiitigkeit nur sehr gering ist. Zwischen dorsalem und ventralem 
Umschlag erblickt man die Art. hypophys. infer. , die sich in dem schmalen, mit 
Bindegewebe ausgefiillten Spalt gegen den Hinterlappen zu hindurchzwiingt. 

Handbuch der mikroskop. Anatomie VI/3. 19 
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Umschlagszonen sind nicht nur in der Hundehypophyse, sondern auch bei 
anderen Siiugetieren nachzuweisen. Die nasalen Umschlagszonen wurden von 
LOTHRINGER bei der Katze, beim Schwein und Kaninchen, von TRAUTMANN bei 
Hund, Katze, Pferd, Esel, Schwein, Rind, Schaf und Ziege beschrieben. Doch 
ist dabei zu berucksichtigen, daB diese Darstellungen zwischen Umschlagsteil 
und Pars tuberalis keinen Unterschied machen und sich mehr auf die letztere 
als auf den ersteren beziehen. Ebenso wie die Pars tuberalis zeigen auch die 
Umschlagszonen bei den einzelnen Tierarten sehr verschiedene Ausbildung. So ist 
die nasale Umschlagszone, die beim Hund so groBeAusdehnung erreicht, z. B. bei 
der Katze, nur sehr schwach entwickelt (vgl. dazu Abb. 180a und b, sowie S.282). 

Auch beim Menschen lassen sich am kranialen und caudalen Umschlag der 
Hypophysenhohle Ausstulpungen oder Evaginationen nachweisen, die jenen der 
Hundehypophyse zu vergleichen sind. Weiteres daruber s. S.307 und 331. 

3. Der Zwischenlappen der HypopJtyse. 
a) Besitzt die Hypophyse des Menschen einen Zwischenlappen? 

Es ist eine allbekannte Tatsache, daB sich der Zwischenlappen eines hoheren 
Saugetieres, etwa eines Rindes oder einer Katze, morphologisch von der ent
sprechenden Gegend einer menschlichen Hypophyse wesentlich unterscheidet. 
Dieses unterschiedliche Verhalten war, was oft vergessen wurde (vgl. z. B. 
BERBLINGER 1927, S.498), schon dem Entdecker des Zwischenlappens wohl 
bekannt: PEREMESCHKO (1867) empfiehlt in seiner Arbeit zunachst die alkohol
gehartete Hypophyse des Kalbes als besonders gunstiges Untersuchungsobjekt, 
bei dem die "Markschicht" - so bezeichnet er den Zwischenlappen - auf 
Horizontalschnitten als schmaler, den Hinterlappen halbkreisformig umgebender 
Streifen hervortritt, der sich durch seine weiBIiche Farbe von der "Korkschicht" 
der Druse deutlich abhebt. "Die Elemente der Markschicht sind von denen der 
Korkschicht verschieden." Erstere unterscheiden sich von letzteren durch ihre 
Armut an Protoplasma wie durch das deutliche Hervortreten der Kerne auch 
ohne Anwendung von Reagentien. Beim Hund hebt PEREMESCHKO noch das 
Vorhandensein von Kolloidblasen in der Markschicht hervor. Beim lYfenschen 
aber "besteht die Markschicht aus machtigen Bindegewebslagen, in welchen ent
weder Kolloidblasen oder Haufen von Zellen und Kernen liegen". Diese An
sammlungen "scheinen zu Kolloidblasen auszuarten, da man haufig Ubergangs
stufen zwischen ihnen und den Kolloidblasen trifft". Die letzteren sind denen 
der Schilddruse ahnlich; sie sind entweder mit feinkorniger Masse oder Kolloid
substanz gefullt und erreichen zuweilen die GroBe von 0,6 mm. "Sind so groBe 
Blasen in reichlicher Anzahl vorhanden, so geben sie dieser Schicht schon fUr 
das unbewaffnete Auge ein schwammiges Aussehen. Sie umlagern gewohnlich 
die Seitenzweige des ,Kanals' (PEREMESCHKO bezeichnet damit die Hypophysen
hohle), d. h. sie liegen in der Kork- und Markschicht; man kann sie aber auch 
haufig im hinteren Teil der Druse antreffen." 

Nach Erscheinen der Arbeit PEREMESCHKOS verstrichen beinahe 20 Jahre, 
bis LOTHRINGER (1886) die Untersuchungen uber den Zwischenlappen an Siiuge
tieren und Mensch wieder aufnahm und namentlich in vergleichend-anatomischer 
Beziehung wesentlich erweiterte. LOTHRINGER bezeichnet die Markschicht 
PEREMESCHKOS als "Epithelsaum" und grenzt ferner noch eine "Umschlags
zone" oder einen "Umschlagteil" abo Was den "Epithelsaum" des 
Menschen betrifft, so stimmt dieser nach LOTHRINGER zwar im ganzen mit 
dem des Hundes uberein, ist aber dunner als bei diesem. 1m ubrigen setzt 
aber LOTHRINGER den Zwischenlappen der tierischen Hypophyse dem der 
menschlichen trotz mancher morphologischer Unterschiede noch v611ig gleich. 
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Den ersten Schritt gegen diese vollkommene Homologisierung bedeutet, 
dem Verfasser selbst noch unbewuBt, die Arbeit von THOM (1901), in der zum 
erstenmal die Zerteilung der Hypophysenh6hle des Menschen in kleinere Cyst en 
durch vordringende Vorderlappenepithelien sowie deren Eindringen in den 
Hinterlappen erwahnt wird. "Dieser ProzeB der Einwanderung scheint aber 
noch bis ins spatere Alter zu erfolgen und ziemlich groBe Teile des vorderen 
Hinterlappengebietes durch Vorderlappenelemente zu ersetzen, wodurch der 
beim Kinde schmale, gleichmaBig breite ,Epithelsaum' LOTHRINGERS eine 
llllregelmaBige, scheinbar krebsartige Ausbreitung gewinnt." Die Beobachtung 
THOMS wurde in den folgenden Jahren von ERDHEIM (1903, 1904), LOWENSTEIN 
(1907), LUCIEN (1909) u. a. bestatigt, wobei allgemein die in den Hinterlappen 
eindringenden Zellen als gew6hnliche V orderla ppenzellen betrachtet wurden. 

Eine Zuspitzung der Frage brachte die Arbeit von ASCHOFFS Schuler TOLKEN 
(1912), in der die in den Hinterlappen einwandernden Zellen ebenso wie 
vorausgehend schon von HERRING (1908) sowie von HALLIBURTON, CHANDLER 
und SIKES (1909) im Gegensatze zur landlaufigen Au££assung als umgewandeUe 
Zellen des Zwischenlappens bezeichnet wurden. Auch ASCHOFF (1913) trat 
£iir die Eigenart dieser Zellen ein. Hinsichtlich der Bedeutung des Zwischen
lappens der menschlichen Hypophyse sprach sich ubrigens auch TOLKEN 
ziemlich reserviert aus, denn die im Alter stattfindende Umwandlung seiner 
Zellen schien ihm nicht gerade fur eine besonders lebhafte Funktion dieses 
Hypophysenabschnittes zu sprechen. 

Allgemeines Interesse gewann die Zwischenlappenfrage vor allem dadurch, 
daB BIEDL (1913) der Pars intermedia des Menschen einen wesentlichen inkre
torischen EinfluB auf die Stoffwechselvorgange des Organismus zuerkannte. 
Ja 1921 bezeichnete BIEDL in seinem bekannten Referat auf dem 34. KongreB 
fur innere Medizin den Zwischenlappen geradezu als "eine Stoffwechseldruse 
mit funktioneller Korrelationswirkung, deren Inkret auf die Art des Bedarfes 
und Verbrauches an Sto££en, auf die einzelnen Komponenten des Stoffwechsels, 
auf den Gesamtumsatz und die Regulation der K6rperwarme, sowie auf die 
Tatigkeit der einzelnen vegetativen Organe EinfluB nimmt, wobei der Aktions
modus im einzelnen noch naher zu definieren ist". 

Im Gegensatz dazu hatten schon GENTES wie namentlich STENDELL (1914) 
darauf hingewiesen, daB der Zwischenlappen des Menschen von vergleichend
anatomischen Gesichtspunkten aus betrachtet als rudimentar zu bezeichnen sei. 
Noch weiter ging E. J. KRAUS (1913), der die Existenz eines Zwischenlappens 
in der menschlichen Hypophyse im postnatalen Leben leugnet. Auch v. HANN 
(1918) betonte den Unterschied zwischen der wohl entwickelten Pars intermedia 
der Versuchstiere und dem gleichnamigen rudimentaren Abschnitt des Menschen. 
1922 wies namentlich PLAUT auf die Kleinheit, Variabilitat und den fruhzeitigen 
Altersschwund des menschlichen Zwischenlappens hin, den infolgedessen auch 
er als rudimentares Organ wertet. Er halt cs £iir auBerst unwahrscheinlich, daB 
dieses Gewebe ein lebenswichtiges Organ im Sinne BIEDLS darstellt. "Die 
Hypothesen, die mit den Begriffen Hyperfunktion, Hypofunktion oder Dys
funktion der Pars intermedia des Menschen arbeiten, stehen in Widerspruch 
zu den anatomischen Befunden. Die anatomischen Unterschiede zwischen der 
Hypophyse des Menschen einerseits und der Hypophyse der anderen Tiere 
mussen bei Beurteilung von Tierversuchen und Extraktwirkungen besonders 
beachtet werden." Interessanterweise verhaIt sich der Zwischenlappen anthro
poider Allen nach den Feststellungen PLAUTS (1922, Schimpanse; 1930, Orang
Utan; ahnlich 'fie beim Menschen (s. auch S.293). 

Noch ablehnender ist die Stellungnahme ERDHEIMS (1924, ebenso 1926), 
der auf Grund seiner Hypophysenstudien kategorisch erklart: "Del' Mensch 

19* 
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aber hat keinen Zwischenlappen." ERDHEIM erkennt auch das hintere Blatt 
der Hypophysenh6hle nicht als Homologon der Pars intermedia an, da es sich 
spater zu Vorderlappengewebe ausdifferenziere. Auch KRAUS (1924) betont, 
daB die Marksubstanz der menschlichen Hypophyse "gegeniiber dem Vorder
lappen prinzipiell nichts Verschiedenes darstellt, zumal Kolloidfollikel, wenn 
auch kleiner und sparlicher, auch in den iibrigen Teilen des Vorderlappens vor
kommen; sie ist vielmehr ein Teil des Vorderlappens, der sich nur durch den 
htiheren Kolloidgehalt, der - nebenbei gesagt - oft auBerst gering ist, von dem 
iibrigen Vorderlappengewebe unterscheidet". BERBLINGER und MUTH (1923) 
stellen in Abrede, daB beim Erwachsenen eine selbstandige, nur dem Zwischen
lappen zukommende Epithelzellenform anzutreffen ist. 

Der um den Zwischenlappen entbrannte Streit fiihrte dazu, daB sich in den 
folgenden Jahren eine ganze Reihe von Autoren eingehender mit der mikro
skopischen Struktur der fraglichen Gegend befaBte. In rascher Aufeinanderfolge 
erschien eine Anzahl von Arbeiten, die die Frage nach dem Vorhandensein oder 
Fehlen eines Zwischenlappens durch erneute histologische Untersuchung zu 
entscheiden suchten. 

DAYTON (1926) kommt dabei zu einem v6llig negativen Ergebnis. Er be
zeichnet, wie ERDHEIM, die gesamte strittige Region als RATHKEsche Cysten, 
da ihre Gesamtheit den letzten bleibenden Residuen der RATHKEschen Tasche 
entspreche. Die RATHKEschen Cysten stellten aber kein eigenartiges Gewebe dar, 
sondern bestiinden zum groBen Teil aus undifferenzierten typischen Vorderlappen
zellen. "Sie sind schon rein morphologisch als ein sehr minderwertiges Vorder
lappengewebe anzusehen und bloB ein, wenn auch quantitativ ganz geringer 
Teil des Vorderlappens selbst. Sie sind identisch mit der Hypophysenh6hle, 
wie wir sie beim Menschen nur im Kindesalter, beim Tier zeitlebens finden." 
"Wahrend aber beim Tier hinter der Hypophysenh6hle, zwischen ihr und dem 
Hinterlappen, noch ein Zwischenlappen liegt, der an sich hoch differenziert, 
doch vom Vorderlappen ganz verschieden ist, findet man hinter dem Lager der 
RATHKEschen Cysten beim erwachsenen Menschen keine Spur von einem 
Zwischenlappen, sondern es folgt sofort der Hinterlappen." 

Auch KASCHE (1926) stellt beim Menschen das Vorhandensein einer selb
standigen Pars intermedia in Abrede. Der Autor vermag auch mit Hilfe der 
von MAURER und LEWIS (1922) angegebenen Farbemethode, mit der sich in der 
Schweinehypophyse die Zellen des Zwischenlappens in charakteristischer Weise 
farben, beim Menschen keine besonderen, von den Vorderlappenepithelien 
abweichenden Zellformen nachzuweisen. Die basophilen Zellen aber, die in der 
sog. Pars intermedia angetroffen werden, halt er fiir identisch mit den gleich
namigen Zellen des Vorderlappens. 

1m Gegensatze zu diesen beiden Autoren bezeichnet SCHONIG (1926) den 
Zwischenlappen der menschlichen Hypophyse "vom morphologischen Stand
punkt aus als den besonders aktiven, d. h. am meisten differenzierungsfahigen 
Teil" des Organes. SCHONIG stiitzt sich dabei auf die Umwandlung des hintersten 
Zellbelages der Hypophysenhtihle zu kolloidgefiillten Blaschen, auf die Ent
stehung von Basophilen aus Follikelepithelien, auf die mit dem Alter zunehmende 
Einwanderung von Basophilen in den Hinterlappen, das relativ haufige Auftreten 
heterotroper Mundbuchtdriisen und das V orkommen lymphknotchenartiger 
Gebilde. 

Die Auffassung SCHONIGB wurde von KRAUS (1927) wie BERBLINGER (1927) 
unter Aufrechterhaltung ihres schon friiher vertretenen entgegengesetzten 
Standpunktes abgelehnt. Namentlich BERBLINGER befaBt sich eingehend mit 
den einzelnen von SCHONIG angefiihrteu Beweisstiicken, um sie zu entkraften. 
1m gleichen Jahre veroffentlichte GUIZZETTI (1927 a) eine erschtipfende morpho-
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logische Darstellung der menschlichen Pars intermedia, der noch weitere Arbeiten 
uber die basophilen Zellstrange des Zwischenlappens (1927b, 1933) und uber 
die tubulosen Drusen (1928) folgten. Die Stellungnahme GurzZETTIS zur Streit
frage ergibt sich daraus, daB er im Drusenteil der menschlichen Hypophyse 
zwischen dem Lobo principale, der Pars intermedia und der Porzione linguiforme 
unterscheidet, den Zwischenlappen also als besonderen Abschnitt anerkennt. 
Bemerkenswert ist auch die Feststellung GurZZETTIS, daB das im Bereich der 
Pars intermedia auftretende Kolloid zum Teil mucinhaltig ist und sich dadurch 
yom Kolloid des Vorderlappens unterscheidet, das mucinfrei und nur basophil ist. 

LEWIS und LEE (1927) kommen ebenso wie RASMUSSEN (1928, 1930) zu dem 
Ergebnis, daB die in den Hinterlappen einwandernden Basophilen zur Haupt
sache nicht dem Vorderlappen entstammen, sondern sich aus der Zwischen
lappenanlage entwickeln und als solche beim Erwachsenen einen Teil der Pars 
intermedia darstellen. Die Autoren halten es daher fiir zweckmaBig, fur die 
fragliche Gegend einschlieBlich des Kolloids den Namen Pars intermedia zu be
lassen, auch wenn sie sich von der Pars intermedia tierischer Hypophysen 
morphologisch in mehrfacher Hinsicht unterscheidet. Bucy (1932) schlieBt sich 
in seiner zusammenfassenden Darstellung diesem Standpunkt an. 

1930 tritt ASCHOFF erneut fiir die Existenz und die Sonderstellung einer 
Pars intermedia ein. Er betont unter anderem, "daB die von den indifferenten 
Zellen des hinteren Epithelsaumes gebildeten basophilen und eosinophilen 
Zellen sowohl in der GroBe des Zelleibes, wie auch in der protoplasmatisch
granuIaren Differenzierung dU);,chschnittlich hinter den eosinophilen und baso
philen Zellen des Vorderlappengewebes zuruckbleiben". Kurz darauf nimmt 
PIETSCH (1930) in einer die Pars tuberalis des Hirnanhanges betreffenden Arbeit 
auch zur Zwischenlappenfrage Stellung. Er stellt fest ,daB zwischen Pars tuberalis 
und Pars intermedia der menschlichen Hypophyse entgegen CAMERON (1929) 
weder eine strukturelle noch genetische Beziehung besteht. 1m ubrigen ist 
PIETSCH der Auffassung, daB die Pars intermedia im Laufe der Phylogenese 
eine Ruckbildung erfahrt, indem ihre Funktion yom V orderlappen ubernommen 
wird. Der ProzeB ist in der menschlichen Hypophyse abgeschlossen. "Der 
Mensch hat keinen Zwischenlappen als morphologisch abgegrenztes Gebilde. 
Er ist im Vorderlappen aufgegangen. Die embryonale Anlage des Zwischen
lappens liefert in der ausgereiften Hypophyse ganz sparliche Zellformationen 
zwischen Hinterwand der Hypophysenhohle und Hinterlappen. Doch zeigen 
diese Zellen Vorderlappencharakter. Ebenso sind die Basophilen im Hinterlappen 
typische Vorderlappen-Basophile. Das Gebiet der Cysten ist nicht als Zwischen
lappen anzusprechen, da die Cysten aus Hohlsprossen der kranialen Hypophysen
hohlenwand hervorgehen." 

BENDA (1932) bezeichnet die "Marksubstanz" als das unscheinbarste, aber 
verwickeltste Gebilde der menschlichen Hypophyse. Er vermag sie nicht als 
Xquivalent des tierischen Zwischenlappens anzuerkennen. Auch er glaubt, daB 
die Zwischenlappenfunktion beim Menschen und den Anthropoiden yom Vorder
lappen ubernommen wurde und daB wir vorerst auf den morphologischen Nach
weis der Zwischenlappenfunktion verzichten mussen. 

PLAUT (1936) erganzt seine fruheren Feststellungen an Anthropoiden durch 
neue Untersuchungen an Kapuzinera//en, Gibbon, Orang-Utan und Schimpanse. 
Wahrend die Vertreter der Cebus-Familie eine groBe Pars intermedia besitzen, 
verhalt sie sich bei den Hylobatiden und Anthropomorphen bezuglich ihrer GroBe 
wie beim Menschen. PLAUT betrachtet sie bei diesen nach wie vor als rudimentar. 
Bemerkenswerterweise fand PLAUT im Hinterlappen von Orang-Utan, Schim
panse und wahrscheinlich auch Gibbon keine Epithelzellen; bei zwei Kapuziner
allen sowie bei Cebus capillatus ,waren einige vorhanden. KOCH (1937) fand 
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die Reduktion des Zwischenlappens bei einem erwachsenen Gorilla sogar noch 
starker als beim Menschen 1. 

So ergibt sich, daB sich die Ansichten uber das Vorhandensein oder Fehlen 
einer Pars intermedia auch heute noch scharf gegenuberstehen. Wohl von allen 
Autoren wird anerkannt, daB sich der von ASCHOFF, TOLKEN, BIEDL, SCHONIG, 
LEWIS und LEE, GurZZETTI, RASMUSSEN u. a. als Pars intermedia bezeichnete 
Bezirk einer menschlichen Hypophyse von dem gleichnamigen Anteil einer 
Saugetierhypoph'yse morphologisch betrachtlich unterscheidet. EinzelneAutoren, 
wie BENDA, KRAUS, bringen das dadurch zum Ausdruck, daB sie beim Menschen 
von einer "Markschicht" oder "Marksubstanz" sprechen und die Be
zeichnung Zwischenlappen oder Pars intermedia fUr die tierische Hypophyse 
reservieren. Wenn aber BENDA zugunsten der Bezeichnung "Marksubstanz" 
anfiihrt, daB sie unverbindlich ist, so ist das nicht ganz zutreffend, denn PERE
MESCHKO, auf den sie zuruckgeht, gebrauchte sie ohne Unterschied fur tierische 
wie menschliche Hypophyse. Sie ist also in dieser Hinsicht nicht besser als 
die beiden anderen und wird auBerdem den topographischen Verhaltnissen 
nicht vollig gerecht. 

Des weiteren scheinen mir viele, wenn auch nicht aIle Autoren darin uber
einzustimmen, daB sich der gesamte Aufbau der Pars intermedia der mensch
lichen Hypophyse von dem des Vorderlappengewebes unterscheidet, selbst wenn 
man zugibt, daB ihre einzelnen Bausteine, wie z. B. die "undifferenzierten" 
Drusenzellen oder die basophilen Zellen mit den entsprechenden Vorderlappen
zellen morphologisch ubereinstimmen oder ihnen zum mindesten ahnlich sind. 
Die Eigenart der Bauart geht doch schon daraus hervor, daB sie ohne weiteres 
die Diagnose auf menschliche Hypophyse gestattet. Schon von diesem Gesichts
punkt aus scheint es mir daher voll berechtigt, diese Zone auch durch einen 
eigenen Namen vom Vorderlappen zu unterscheiden. 

Entwicklungsgeschichtlich steht fest, daB die Zone beim Menschen nicht 
vOllig der Pars intermedia einer Saugetierhypophyse entspricht, insofern sich 
an ihrem Au£bau nicht nur die Abkommlinge der hinteren Wand der Hypophysen
hohle, sondern zu einem betrachtlichen Teil auch die Ruckbleibsel cler Hypo
physenhohle selbst beteiligen. Damit kommen im Gegensatze zum Saugetier
zwischenlappen auch Anteile der vorderen Wand, d. h. Vorderlappengewebe, 
in die Zone. 

Ein weiterer Unterschied gegenuber cler tierischen Hypophyse ergibt sich 
durch das Verhalten der in den Hinterla ppen einclringenden basophilen Zellen, 
die in dieser Menge und Eigenart in der Saugetierhypophyse fehlen. Auf die 
Frage, ob diese Strange vom Vorderlappen her eingewandert sind oder der 
hinteren Wancl der Hypophysenhohle entstammen, wird spater eingegangen. 
Rechnet man aber diese Zellstrange, wie es mit Recht z. B. von RASMUSSEN, 
GurzZETTI, LEWIS und LEE geschieht, zur Pars intermedia, so wird bei ihrer 
Dnrchmischung mit Hinterlappengewebe auch ein gewisser AnteiJ des letzteren 
zur Pars intermedia geschlagen. Daraus ergibt sich aber, daB die von ERD
HEIM gebrauchte Bezeichnnng "RATHKEsche Cysten" oder Cystenregion nicht 
nmfassend genug ist, ganz abgesehen davon, daB sich am Aufbau der Region 
nicht nur Cysten, sondern auch Zellstrange, lymphoides Gewebe und tubulOse 
Drusen beteiligen. 

1 Ktirzlich bcrichtete ASCHOFF (1939) tiber die Hypophyse eines 2jahrigen Schimpan8en
weibchens, in der die Hypophysenhohle noch vorhanden war. Das Epithel der hinteren 
Wand war meist undi££erenziert. "lch £and dort, wie beim Menschen, nur Zellen, die den 
Hauptzellen glichen. Gelegentlich waren diese Zellen noch umfangreicher geworden und 
hatten sich in Kolloidzellen oder Schleimzellen umgewandelt. Eine weitere Umwandlung 
in eosinophile oder basophile Zellen konnte ich nicht feststellen." 
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Urn einen Mittelweg zu finden und durch die Namengebung doch den Unter
sehied der Verhaltnisse beim M enschen gegeniiber der Saugetierhypophyse zum 
Ausdruek zu bringen, m6chte ich vorschlagen, die fragliche Region beim 
Menschen von der Geburt an als Zwisehenzone oder Zona intermedia 
zu bezeichnen und den Namen Zwisehenlappen oder Pars intermedia 
nur fiir den entwieklungsgesehichtlieh einheitlichen Anteil der tierischen Hypo
physe zu gebrauchen 1. DenAnthropomorphen wiirde dann wie ausdenPLAuTschen 
Untersuchungen zu folgern ist, eine Zwischenzone zukommen. Nach dem vor
ausgehend Gesagten, verbinden sich demnach mit der vorgeschlagenen Be
zeichnung ganz bestimmte Begriffe; sie solI also nicht etwa die ja schon zur 
Geniige vorhandenen Synonyma urn ein weiteres vermehren. 

b) Die Komponenten der Zwischenzone der menschlichen Hypophyse. 
Von manchen Autoren, wie z. B. von HERRING oder CAMERON, wurde das 

ganze Grenzgebiet zwischen Vorder- und Hinterlappen einschlieBlieh der Pars 

Ie. 

a 

Abb. 188a. Sehematiseher SagittaJsehnitt dUTCh die mensehliehe Hypopbyse nach CA!1ERON (1929, Textabb. 1, 
reprod. nach PIETSCH S. u. OllI Corpus mammillare; HS HypophysenstieJ; PT Pars tuberalis (schwarz); 

TO Tuber cinereum; ZL ZwischenJappen. 
Abb.188b. Schematischer SagittaJ.chnitt durch die Hypophyse einer 27jiihrigen Frau nach PIETSCH (19:30, 
Textabb.5 S.240). I Gebiet der rudimentiiren Pars intermedia; II CY8tengebiet; III Region der Kern· 

haufen; IV Ubergangsteil; V Pars tuberalis. 

tuberalis als einheitlieher Abschnitt zusammengefaBt und als funktionelle Ein
heit betrachtet. Das ist, wie jetzt feststeht, weder von entwicklungsgeschicht
lichen noch von strukturellen Gesichtspunkten aus haltbar. GUIZZETTI wie 
namentlich PIETSCH wiesen darauf hin, daB die Grenzzone vielmehr in eine 
Reihe gesonderter Abschnitte zerfallt. So unterscheidet PIETSCH nicht weniger 
als fUnf verschiedene Areale (s. Abb.188b), und zwar 1. das Gebiet der eigent
lichen rudimentaren Pars intermedia, 2. das Cystengebiet, das aus dem Umsehlag
teil des Hypophysensackchens hervorgeht, 3. die Region der Kernhaufen, 
4. das Ubergangsgebiet yom Vorderlappen zur Pars tuberalis und schlieBlich 
5. die Pars tuberalis selbst. 

1 In einer inzwischen erschienenen Arbeit bezeichnet HABERMANN (1938) "das gesamte 
zwischen Vorder- und Hinterlappen gelegene Gebiet mit seinen CystenAussprossungenund 
besonderen Zellformen als Intermediazone", wahrend er "den Ausdruck Zwischen
oder Mittellappen nur fiir die Gewebsteile verwenden will, die einschlie13lich des Zell
be1ages der hinteren Hypophysenhiihlenwand sich von dieser als epitheliale Formation in 
all ihren Entwick1ungsstadien neurohypophysenwarts erstrecken". Ich ziehe es aus den 
oben angefiihrten Griinden Yor, die Bezeichnung "Zwischenlappen" oder "Pars inter· 
media" bei der postnatalen Hypophyse des Menschen iiberhaupt zu vermeiden. 
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Gegen diese Einteilung laBt sich einwenden, daB das von PIETSCH unter 
4. abgetrennte Ubergangsgebiet genetisch und strukturell so eng mit der Pars 
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tuberalis zusammenhangt, 
daB eine besondere Ab
trennung von ihr nicht an
gezeigt erscheint. Weiter
hin zeichnet sich die unter 
3. als Region der Kern
haufen bezeichnete Gegend 
bei guter Erhaltung der 

. 'I'ub Zellen weniger durch das 
Vorhandensein von Kern
haufen als durch die Armut 
an chromophilen Zellen 

'r ub aus. Siebestehtvorwiegend 
aus jungen undifferenzier
tenZellen und y-Zellen, die 
sich von den als Kern
haufen bezeichneten Plas
modien deutlich unter
scheiden . Unter Beruck-

'Pul) 
- -1IIlf sichtigung dieser Punkte 

mi:ichte ich in der Grenz
schicht zwischen Drusen
teil und Hirnteil die in 
Abb.189aschematischdar
gestellten Abschnitte un
terscheiden, die nicht nur 
histologisch, sondern auch 
entwicklungsgeschichtlich 
auseinanderzuhalten sind ; 
namlich 

1. die Zwischenzone 
--''1'ub (Zona intermedia), die 
- -mil dem ganzen Ausbreitungs-

gebiet der Hypophysen
hohle entspricht. Auf ihre 
weitere Unterteilung wird 
im nachfolgenden noch 
naher eingegangen; 

Abb. 189 a- c. Medianer (a), paramedianer (b) und lateraler (c) Sagit 
talschnitt durch die Hypophyse eines Erwachsenen. cI candale In
filtrationszone; chrZ chromophobe Zone (horizontal schralfiert); 
GebdHh Gebiet der Hypophysenhiihle nnd ihrer Reste; Hh Hypo
physenhiihle (schwarz); Hst Hypophysenstiel; Hstl seitlicher An
schnitt des Hypophysenstiels; mll mediolaterale Infiltrationszone; 
Nt Nacktenteil; Pt Pars tuberalis (vertikal schraffiert); Tftb. Tubu
lOse Driisen (Kreuzchen); U z U mschlagszone mit Evaginationen und 
Umschlagscysten; Zi Zona intermedia. Das Ausbreitungsgebiet der 

2. die chromophobe 
Zone, die dem Vorder
lappen zugehi:irt; ihre Ab
grenzung ist unscharf ; 
nach oben geht sie all
mahlich in den Basalteil 
der Pars tuberalis uber, 
von unten her wird sie in 

Driisenzellstrange der Zona intermedia sowie der basophil en 
Intermediazellen ist feiu punktiert. 

wechselndem AusmaB von den Evaginationen der Hypophysenhi:ihle durchsetzt 
(s. S. 307ff und S. 312); 

3. die Pars tuberalis (s. S. 248ff.). 
Die Zwischenzone der menschlichen Hypophyse umfaBt 
a) die Hypophysenhohle bzw. die meist langlichen Cysten, die bei ihrer 

Aufteilung aus ihr hervorgehen ("RATHKEsche Cysten"). Sie nehmen das 
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untere Drittel oder die Halfte der an den Hinterlappen grenzenden Region ein, 
konnen aber seitlich des Hypophysenstieles unter Umstanden weit nach auf
warts reichen (s.Abb.189b, ferner Abb.190b); 

b) die Umschlagszone mit den Ausstulpungen (Evaginationen), 
die in wechselnder Starke yom kranialen Ende der Hypophysenhohle ausgehen; 
die Zone entspricht dem Ubergangsteil (zona di transizione) GUIZZETTIs. 
Die Evaginationen bilden sich nach ihrer Abschnfuung von der Hypophysen
hohle zu meist rundli chen oder sackformigen, kolloidhaltigen Cysten urn 
("Umschlagscysten"). Sie liegen in dem Winkel, der am Austritt des 
Hypophysenstieles aus dem Hinterlappen zwischen beiden gebildet wird und 
begleiten Vorder- und Seiten£lache des Hypophysenstieles in wechselndem 
AusmaB nach aufwarts (s. Abb. 189a und b); 

c) die aus der Hinterwand der HypophysenhOhle entstehenden Zellstrange, 
aus denen sich sog. Zellstrangcysten entwickeln konnen. Beide enthalten 
in wechselndem MaBe auch basophile Zellen (basophile Intermediazellen); 

d) die in den Hinterlappen einzeln oder in Strangen eindringenden baso
philen Intermediazellen; 

e) die in ihrem Aussehen an heterotope Mundhohlendrusen erinnernden 
tu bulosen Drusen, die in leere oder kolloidhaItige Cysten ("Drusencysten") 
ubergehen konnen und sieh vorwiegend im caudalen Teil der Zwischenzone 
oder in dem Winkel zwischen Hypophysenstiel und Hinterlappen finden; 

f) lymphoides Gewebe, das in der Zwischenzone in sehr wechselndem 
AusmaB entwiekelt ist und haufig fehIt. 

Die Ausbildung dieser einzelnen Teile der Zwischenzone ist individuell sehr 
wechselnd. Aueh das LebensaIter ist von EinfluB. SCHONIG versuchte vier 
Altersstufen aufzustellen, die er folgendermaBen charakterisierte: 

1. Em bryonaler Typus (bis zum 2. Lebensjahr): Einheitliche Hypophysen
hOhle, kein Kolloid, kein Bindegewebe. 

2. Kindlicher Typus (2.-12. Jahr): Fakultative Bindegewebsbildungen 
und Hypophysenhohlenaufteilung, Kolloidbildung, keine massigen Basophilen
einwanderungen in den Hinterlappen. 

3. Erwachsener Typus (13.-55. Jahr): Kolloidreichtum, fakultative 
Bindegewebs- und Follikelbildungen, starker werdende Basophileneinwande
rungen. 

4. Alterstyp (von 55 Jahren an): Bindegewebsreichtum, fakultative 
Follikelbildung, Kolloidreichtum, massige Basophileneinwanderung. 

Die Einteilung ist, sowohl was die einzelnen Merkmale wie die Abgrenzung 
der Altersperioden betrifft, nicht sehr glucklich. So ist naturlich auch beim 
"embryonalen Typ" bereits Bindegewebe vorhanden. Auch Kolloid kann zu 
dieser Zeit schon nachsweisbar sein. Unklar ist auch, was mit der Bezeich
nung "fakultativ" gemeint ist. Zudem bedingen die individuellen Schwankungen 
in der Ausbildung der einzelnen Merkmale so starke Uberschneidungen, daB 
sieh die SCHONIGSche Einteilung nur schwer durchfuhren laBt, ohne den 
tatsachlichen Befunden Zwang anzutun. 

Uber das Gewich t der menschlichen Zwischenzone und seine Beziehungen 
zum Gesamtgewicht der Hypophyse u. dgl. S. S. 42£. 

c) Die histologische Struk/ur der Zwischenzone der menschlichen Hypophyse. 

Cl) Die Hypophysenhohle. 
Wahrend der Kindheit ist die Rypophysenhohle zumeist als gut aus

gebildeter, einheitlicher Spaltraum erhalten. Dabei ist zu berucksichtigen, 
daB mediane Sagittalschnitte uber die Ausdehnung der Rohle nach oben in 
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der Regel nur eine unvollstandige Vorstellung geben, da sie in den fleitlichen 
Bezirken meist betrachtlich weiter kranialwarts reicht. Man vergleiche dazu 
die Abb. 190a und b, die die Hypophysenhohle eines 3 Monate alten Kindes 
auf einem medianen und paramedianen Sagittalschnitt schematisch wiedergeben. 

Die Aussagen dariiber, wie lange die Hypophysenspalte als ungeteilte Hohle 
erhalten bleibt, sind sehr schwankend. Nach TROM - urn nur einige der Angaben 
zu erwahnen - ist sie nur beim Kind in ganzer GroBe vorhanden. Zu Ende des 
3. oder Anfang des 4. Dezenniums treten neben der Hohle kleine Cysten auf, 
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die durch partielle Obliteration 
entstehen. CREUTZFELD beob
achtet die Zerteilung yom 
2. Jahrzehnt an. BIEDL findet 
die einheitliche Hypophysen
hOhle etwa bis zum 10. J ahr 
vor. SCRONIG laBt die Auftei-

__ 'l'"b lung schon wahrend des 2. bis 
12. Lebensjahres stattfinden. 

_ 'l 'uo Nach GUIZZETTI ist die Hypo
physenhOhle in der Regel bis 
zum Endedes16. Lebensjahres 

-'rub offen. Dann kommt es in der 
Mehrzahl der Falle zu einem 
raschen VerschluB. Zwischen 
dem 20. und 30. Lebensjahr ist 
die Hohle nur noch in einem 
Drittel der FaIle vorhanden. 
Nach dem 30. Lebensjahr ist 

Tub sie in den meisten Fallen und 
nach dem 40. mit sehr seltenen 
Ausnahmen immer verschlos
sen. BERBLINGER (1927) kann 
ein regelmaBiges Erhaltenblei
ben der Hypophysenhohle bis 

Abb. I90a nnd b. Medianer (a) nnd para medianer (b) Sagittal
schnitt durch die Hypophyse cines 3 Monate alten Knaben. 
ChTZ chromophobe Zone (horizontal schraffiert); E Evaginationen 
(schwarz); Hh Hypophysenhiihle (schwarz); Hst Hypophysen
stiel; Pt Pars tnberalis (vertikal schraffiert); Tub tnbulose 
Driisen (Krenzchen). Das Verbreitungsgebiet von Epithel
strang en und basophil en Intermediazellen ist fein pnnktiert. 

zum 16. Lebensjahr nicht be
statigen; er findet sie vielmehr 
haufig schon bei 1jahrigen 
Kindem in einzelne Cysten 
aufgeteilt. Unter rund 470 Hy
pophysen von Erwachsenen traf 

BERBLINGER nur 12mal eine erhaltene Hypophysenhohle an, unter 30 Kinder
hyphopysen nur Imal, woraus sich im ganzen eine Haufigkeit von 2,6 % 
errechnet. Nach meinen Erfahrungen diirfte dieser Prozentsatz, zumal fUr 
normale Hypophysen, doch zu niedrig sein; auch AHLSTRoM (1935) verzeichnet 
unter 53 Hypophysen im Alter von 20-83 Jahren 6 FaIle mit erhaltener Hohle 
(und zwar bei 37, 44, 46, 47, 56 und 64 Jahren alten Individuen). In Aus
nahmefallen kann die Aufteilung der HypophysenhOhle aber stark beschleunigt 
oder verzogert sein. Ein Beispiel eines sehr friihzeitigen, noch wahrend der 
Fetalzeit beginnenden Verschlusses bietet der in Abb. 24 (S. 34) wiedergegebene 
Sagittalschnitt durch die Hypophyse eines 7 Monate alten Embryos, bei dem 
sich an Stelle einer einheitlichen Hypophysenhohle nur noch kleinere, spalt
fOrmige Cysten vorfinden. 1m Gegensatz dazu zeigt Abb. 31 (S. 48) das Beispiel 
einer ungewohnlich lange erhaltenen Hypophysenhohle, wie man sie beim er
wachsenen Menschen in dieser Vollstandigkeit und Ausdehnung allerdings nur 
selten zu Gesicht bekommt. 
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Hier erstreckt sich die Hohle im Mittelteil der Hypophyse von der Unterflache der 
Druse bis zur AbgangssteIle des Hypophysenstieles; in den Seitenteilen aber reicht sie noch 
hinauf bis zur Oberflache der Hypophyse. Selbst die seitlichen Au~sackungen der Hypo
physenhohle, die zur Embryonalzeit den Hypophysenstiel umfassen und sich haufig auf 
dessen Dorsalseite vereinigen (die sog. Vorderlappenhiirner, vgl. Abb.22 und 23, H, H) 
sind noch vorhanden. Die Hohle erreicht einen anterior· posterioren Durchmesser von 2,5 mm. 
Der V orderla ppen ist in diesem FaIle demnach vollig von den ruckwarts der Hohle gelegenen 
Teilen abgetrennt, ein Befund, der fur die Frage der Herkunft der basophilen Zellstrange lier 
Zwischenzone von Bedeutung ist (s. S. 329). 

Zur Zeit ihrer vollen Ausbildung ist die Hypophysenhohle von einer vorderen 
(distalen) und hinteren (paraneuralen) Wand begrenzt (s. auch S. 286); 
beide Blatter gehen am 
kranialen und caudalen 
Ende mit einer kurzen 
gebogenen Zwischen
strecke ("kr ania I er" 
und "caudaler Um
schlag) ineinander tiber. 

Der Charakter des 
Epithels der hinteren 
Wand ist in den ein
zelnen Entwicklungspe
rioden recht verschieden. 
Bei 4-5 Monate alten 
Embryonen findet man 
ein hohes, mehrschich
tiges Epithel vor, das von 
cytoplasmaarmen, dicht
gedrangten, undifferen
zierten Zellen ge bildet 
wird und auf einer feinen 
Basalmembran aufgezo
gen ist. Von dieser aus 
schneiden immer wieder 
Scheidewande in das 
Epithel ein. Dadurch wer
den an der Basalseite 

bZ Jim 

Abb. 191 a. Epithel der hinteren (paraneuralen) Wand der Hypo· 
physenh6hle eines menschlichen Embryos von 143 mm Sch. St.L. 

(ME 45). Bm Basalmembran; bZ Zelle mit iJ-Grannla. 

Abb. 191 b. Epithel der vorderen (distalen) Wand der Hypophysenh6hle 
des gieichen Embryos. Fix. Bonin. Paraffin. 71l. Kresazan. Vergr. 1: 1250. 

Gruppen von Epithelzellen zusammengefaBt, von denen spater die Bildung von 
Zellstrangen ausgeht. Die Kerne sind in der oberen Schicht des Epithels vor
wiegend langlich, in den tieferen ovoid und rundlich. Mitosen sind ziemlich 
haufig anzutreffen. Vereinzelt sind cytoplasmareichere Zellen eingestreut, deren 
Zelleib bei Azanfarbung intensiv blall gefarbte Granula enthalt (s. Abb. 191a, 
bZ). 1m Laufe der letzten Embryonalmonate kommt es zu einem starken Ab
stromen der Epithelzellen in die subepitheliale Bindegewebsschicht, in der sie 
dicht aneinander gedrangte Zellstrange bilden. Dadurch geht die Hohe des Epi
thels immer mehr zurtick, so daB sich beim Neugeborenen meist nur mehr ein 
1-2schichtiges kubisches Epithel vorfindet, des sen proliferative Tatigkeit 
stark abgenommen hat. 

Wahrend der Kindheit ist die hintere Wand der Hohle gewohnlich von einem 
einschichtigen Epithel bekleidet, das in den mittleren zwei Vierteln von niedrig 
kubischen,4-5 fl hohen Zellen mit liegenden ovalen Kernen gebildet wird. In den 
auBeren Vierteln nimmt die Zellhohe gewohnlich etwas zu, so daB man hier 8-9 fl 
hohe kubische Zellen mit rundem Kern vorfindet. Die Lagerungwirdhierunregel
maBiger; auch Stellen mit zweischichtigem Epithel kommen vor. Am kranialen 
wie caudalen Ende der Hinterwand konnen auch Zylinderzellen auftreten. 



300 Die mikroskopische Anatomie der Hypophyse. 

Die OberfJache der Epithelzellen zeigt fUr gewohnlich weder Flimmerhaare 
noch Cuticula. In einigen Fallen, so bei einem 12jahrigen Knaben und einem 
25jahrigen Erwachsenen, finde ich jedoch an der hinteren Wand fUr kurze Strecken 
typisches mehrzeiliges Flimmerepithel vor. Die 22-25 f1 hohen Zylinderzellen 
sind mit echten, 5-6 f1 langen Cilien versehen, die von gut sichtbaren Basal
kornern ausgehen. 

Die Mehrzahl der kubischen Epithelzellen besitzt ein helles, substanzarmes 
Cytoplasma ohne besondere Affinitat zu sauren oder basischen Farbstoffen. 
Der Kern ist ziemlich chromatinarm, ohne echten Nucleolus, der oft durch ein 
groBes Chromatinkorn vorgetauscht wird. Zwischen diesen undifferenzierten 
Zellen sind, wieich im Gegensatz zu GUIZZETTI £eststellte, fast standig auch einzelne 
basophile Zellen eingestreut. Das Epithel der hinteren Wand finde ich in Azan
und Silberpraparaten auf einer deutlich erkennbaren Membrana propria auf
gezogen; GUIZZETTI stellt dagegen das Vorhandensein einer Basalmembran in 
Abrede. 

Wesentlich anders verhalt sich das Epithel der vorderen Wand der 
Rypophysenhohle. Schon zur Embryonalzeit zeigt es, wie ein Vergleich der 
Abb. 191 a und 191 b lehrt, ein ganzlich verschiedenes Aussehen. Wahrend 
das Epithel der hinteren Wand eine Rohe von 30-37 f1 erreicht, miBt die Breite 
des ventralen um die gleiche Zeit nur 10-15 f1. Es besitzt den Charakter eines 
unregelmaBig 1-2schichtigen kubischen Epithels, dessen Unterflache vielfach 
in unmittelbarem Zusammimhang mit angrenzenden, aus ihm hervorgegangenen 
Zellstrangen des Vorderlappens steht. An diesen Stellen ist natiirlich die zarte 
Basalmembran unterbrochen. Gegen Ende des Embryonallebens treten zwischen 
den undifferenzierten Zellen auch einzelne OI.-Zellen auf. 

Wahrend der Kindheit ist das Epithel der vorderen Wand im allgemeinen 
zweischichtig, die Lagerung der Zellen aber sehr unregelmaBig (s. Abb. 220). 
Dadurch, daB die einzelnen Zellen sehr ungleich groB sind, ist auch die Rohe 
des Epithels Schwankungen unterworfen. Die Zellen haben teils polygonale, 
teils zylindrische Form; die Langsdurchmesser betragen im ersteren Fall meist 
6-10 ,u, im letzteren 20-25 f1. An der Oberflache des Epithels kommen oft 
abgeplattete, nur 2-3 f1 dicke Zellen vor. Die Verbindung mit Driisenstrangen 
des Vorderlappens bleibt auch in dieser Entwicklungsperiode haufig erhalten. 

Die im Deckepithel liegenden 01.- und j3-Zellen gleichen vollig jenen des 
Vorderlappens; die iibrigen Zellen haben das Aussehen von undifferenzierten 
Zellen und kleinen und mittleren y-Zellen. Die letzteren besitzen ein gut be
grenztes, helles, wabiges Cytoplasma mit sparlichen, sich nur blaB farbenden 
Granulationen. Der meist basal gelcgene rundliche Kern enthalt fein verteiltes 
Chromatin. Dazwischen trifft man auch zusammengeschrumpfte Zellen mit 
dunklen, pyknotischen Kernen, die zugrunde gehen. 

Das geschilderte Aussehen der epithelialen Auskleidung bleibt gewohnlich 
auch erhalten, wenn die Rypophysenhohle iiber das Pubertatsalter hinaus 
persistiert. Als Beispiel diene das in Abb. 192 wiedergegebene hintere und vordere 
Epithel der RypophysenhOhle eines jungen Mannes. Nicht selten laBt sich fest
stellen, daB in einem solchen Falle namentlich die Zellen der hinteren Wand 
cytoplasmareicher werden. Kommt es jedoch bei Persistenz der Rypophysenhohle 
infolge iibermaBiger Ablagerung von Kolloid zu einer starken Erweiterung 
der Rohle, dann wird die epitheliale Auskleidung in zunehmendem MaBe ab
geplattet, wobei aber gewohnlich an der vorderen Wand einzelne mehrschich
tige Epithelreste zuriickbleiben. So ist die Rypophysenhohle des in Abb.31 
wiedergegebenen Rirnanhanges allseitig mit einem niedrigen, einschichtigen 
Plattenepithel von 2-3,1t Dicke ausgekleidet, das an der Vorderwand noch mit 
einzelnen zweischichtigen Epithelbezirken von 20-25 f1 Rohe untermischt ist. 
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Der Kolloidgehalt der kindlichen Hypophysenhohle ist groBen 
Schwankungen unterworfen. Neben schmalen, spaItartig ausgebildeten Hohlen, 
die nur wenig Kolloid enthalten, trifft man auch stark erweiterte an, die prall 
mit Kolloid gefUllt sine. FRASER (1921) deutet dieses wechselnde Bild im Sinne 
periodischer Funktionsschwankungen. Er unterscheidet dementsprechend zwi
schen einem Ruhestadium und einem Aktivitatsstadium. 1m Ruhe
stadium ist die Hypophysenhohle leer. Ihre hintere Wand wird zu dieser Zeit 
von einem einschichtigen, kubischen Epithel gebildet. Unter ihm liegt eine 
schmale, gefaBfUhrende Bindegewebsschicht, in der sich auch kleine Gruppen 
von kubischen Zellen vorfin-
den, die den Deckepithelien 
ahnlich sind. 1m Aktivitats
stadium ist die Hohle dagegen 
mit Kolloid angefUllt, unter 
Umstanden so stark, daB sie 
ein Drittel der OrgangroBe und It/.; 

mehr erreicht. Indieser Pel'iode 
findet :FRASER im Bereich der 
hinteren Wand eine Zone von 
rundlichen, feingranulierten 
Zellen. Die Schicht kann 10 bis 
12 Zellagen breit sein; die Zahl 
wechselt in den einzelnen Ab
schnitten aber betrachtlich. 
Von einem regelmaBigen kubi
schen Deckepithel, wie es wiih
rend der Ruhezeit vorhanden 
ist, soIl nach FRASER in der Ak
tivitatsperiode nichts mehr zu 
sehen sein. Diese periodischen, 
physiologischen Schwankungen 
sollen nur in der Zeit zwischen 

Abb. 192. Vorderes (vE) und hinteres (hE) Epithel der Hypophy
senhahle eines 19' /,jahrigen Mannes. K Kolloid. F'x. Formol. 

Paraffin, 71l. Hamalaun-Eosin. Vergr. 1:320. 

Geburt und Ende der Adolescenz auftreten. FRASER mochte sie mit den 
wah rend dieser Zeit so deutlich hervortretenden Schwankungen im Gewebs
wachstum in Verbindung bringen. Auch BRANDER nimnit einen Wechsel von 
Fullung und Leerung der HypophysenhOhle an. Man findet in der Tat 
Pra parate, in denen die Wandung der Hohle einen EinriB zeigt und das Kolloid 
in kleinerer oder groBerer Menge ausgetreten ist. Zumeist ist es aber schwer, 
in solchen Fallen auszuschlieBen, daB der RiB nicht postmortal bei der 
Herausnahme der Hypophyse erfolgte. Zu denken gab mir aber die Beobach
tung, daB auch bei einem Hingerichteten, dessen Hypophyse unmittelbar 
nach dem Tode auf dem GefaBwege in situ fixiert und erst nach Alkohol
behandlung sorgfaItig herausgenommen wurde, die noch weitgehend erhaltene 
Hypophysenhohle am caudalen Ende geplatzt und das anliegende Gewebe 
von Kolloid durchtrankt war. Ich halte es daher nicht fUr unmoglich, daB 
sich die mit Kolloid gefiHlte Hypophysenhohle von Zeit zu Zeit entleel't. 
Eine praformierte standige Kommunikation von HypophysenhOhle und Sub
duralraum durch eine am vorderen Rand der Hypophyse, an der Lamina post
optica befindliche Miindung, wie sie von B. HALLER fUr alle Wirbeltiere an
genommen wurde, ist dagegen sicher nicht vorhanden. Sie konnte auch von 
keinem der spateren Untersucher nachgewiesen werden. 

K 
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(3) Die Uberreste der Hypophysenhohle beim Erwachsenen. 
(Die "RATHKEschen Cyst en".) 

In der Zwischenzone des alteren, erwachsenen Menschen trifft man, wie 
schon erwahnt, zumeist keine einheitliche Hypophysenhohle mehr an. In einem 
kleinen, nicht feststehenden Prozentsatz der FaIle kann sie v611ig verschwinden, 
zumeist aber finden sich an ihrer Stelle lange Zeit, zum Teil bis ins Greisen
alter hinein, Cysten vor, deren Inneres in wechselndem MaBe mit kolloidartigen 

Substanzen angefiillt ist. Es 
ware aberverfehlt, wollte 
man aIle in der Zwischen
zone vorkommenden Cy
sten als unmittelbare 
Riickbleibsel der Hypo
physenh6hle betrachten, 
wie es namentlich in der 
ii.lteren Literatur geschah. Nur 
ein Teil der im Bereich der 

VI Zwischenzone gelegenen Cysten 
kommt hierfiir in Betracht. In 
mit.tlerenSagittalschnitten sind 

1lt es die an der Grenze von Vor
derlappen und Zwischenzone 
zwischen Unterfliiche des Hirn
anhanges und Abgang des Hy
pophysenstieles gelegenen Cy
sten; aber auch diese gehen 
nicht aIle direkt. aus der Hypo
physenhohle hervor, denn ein 
Teil derselben bildet sich durch 
Kolloidablagerung aus Zell
strangen der Zwischenzone 
("Zellstrangcysten") oder 

Vc aus tubulosen Driisen ("Drii
sencysten"). Dazu kommen 
noch Cysten, die durch intra
follikulare Kolloidbildung aus 

Abb. 193. Langsschnitt durch eine aus der Hypophysenhohle her· 
vorgegangcne RATHKES( he Oyste. Dc Driisencysten; G BlutgefiiB ; 
HI Hinterlappen; L Lymphocytenansammlung; V c Vorderlappen· 
cy.te; VI Vorrlerlappen:Zc Zellstrangcyste mit Driisenzellstrang. 
Hinger. 25 Jahre .. Fix. Susa. Parafiin. 7 p. Fiirbung nach MASSON. 

Drlisenstrangen des V orderla p
pens entstehen ("V order la p. 
pencysten"). Noch schwie· 
riger kann die Entscheidung 
der Frage in seitlichen Sagittal-Vergr. 1: 90. 

schnitten werden, da hier die 
Hypophysenhi:ihle, wie schon S.298 dargetan wurde, sehr weit kranialwarts 
reichen kann, so daB hier zu den schon erwahnten Cysten noch die aus den 
Evaginationen hervorgehenden ("Umschlagscysten") hinzukommen. Zum 
Unterschied von diesen Cyst en anderer Herkunft seien die unmittelbar 
aus der Hypophysenh6hle hervorgegangenen als RATHKEsche 
Cysten benannt. Eine solche besteht also folgerichtig aus zwei Anteilen: einer 
distalen Wand, die sich auf das vordere (distale) Epithel der Hypophysen. 
hohle zuriickleitet, und einer paraneuralen Wand, die dem hinteren (para
neuralen) Epithel der Hohle entspricht. Aus beiden Anteilen konnen sekundare 
Ausstiilpungen hervorgehen, die sich dann dadurch voneinander unterscheiden, 
daB nur die aus der distalen Wand entstehenden a-Zellen enthalten. 
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Die Bezeichnung "RATHKEsche Cyste" wurde zum ersten Male von ERDHEIM gebraucht, 
von diesem aber auf samtliche Cysten der Zwischenzone ausgedehnt. F. J. KRAUS (1914) 
benennt die embryonale HypophysenhOhle als primare RATHKEsche Cyste und wahlt 
fiir aIle im postfetalen Leben entstandenen Cysten die zusammenfassende Bezeichnung 
"Sekundarcysten" . 

Die Herkunft der RATHKEschen Cysten (im oben definierten engeren 
Sinne) aus der HypophysenhOhle laBt sich naturgemaB am leichtesten bei jiinge
ren Individuen (etwa von 18-30 Jahren) erkennen, wo sie sich gewohnlich in 
Gestalt langlicher, koIloidgefiiIlter, spaltenartiger Hohlraume vorfinden. So ist 
bei der in Abb. 193 wiedergegebenen Cyste nicht zu bezweifeln, daB sie aus der 
urspriinglichen Hypophysenhohle hervorgegangen ist. PIETSCH hat daher meines 
Erachtens Unrecht, wenn er eine direkte Beteiligung der Hypophysenhohle 
an der Bildung der Cysten in Abrede steIlt und aIle Cysten auf die Sprossungen 
der kranialen Umschlagsstelle der HypophysenhOhle zuriickfiihrt. 

Eine andere Frage ist, wie lange die auf die HypophysenhOhle zuriick
gehenden RATHKEschen Cysten im hOheren Alter erhalten bleiben. TOLKEN 
findet im 5. Jahrzehnt noch ansehnliche Reste der Hypophysenhohle vor, 
doch ist es fraglich, ob er sie beim Stand der damaligen Kenntnisse von Cysten 
anderer Genese abzutrennen vermochte. Auch KAscHE (1926) erwahnt bei 
einem 50jahrigen und einem Greisen noch Reste der Hohle. SOYER dagegen ist 
der Auffassung, daB das, was beim erwachsenen Menschen topographisch der 
Hypophysenhohle substituiert ist, eine sekundare Bildung darstellt, die rein 
funktioneIlen Ursprungs ist und wahrend des Lebens yom Vorderlappen her 
mehrmals entsteht und wieder vergeht. Nach F. J. KRAUS haben die meisten 
Cysten, vor aHem in Hypophysen reifer und alterer Individuen, mit der Hypo
physenhohle nichts anderes gemein, als die gleiche Lage an der Grenze der 
zwei Hypophysenlappen. Sie entstehen nach ihm "durch kolloide Einschmelzung 
des Parenchyms der Marksubstanz". 1m Gegensatz dazu entnehme ich meinen 
Praparaten, daB auch in Hypophysen alterer Individuen noch RATHKEsche 
Cysten angetroffen werden konnen, wenn es auch in alteren Hypophysen oft 
schwer ist, zu entscheiden, ob eine Cyste auf die Hypophysenhohle zuriickgeht 
oder erst spater yom Vorderlappen her gebildet wurde. Eine Beweis dafiir, 
daB sich Reste der HypophysenhOhle tatsachlich bis ins hohe Alter erhalten 
konnen, liefern die gelegentlich auch im Greisenalter noch anzutreffenden, 
mit Flimmerepithel versehenen Cysten (s. S. 306); denn es ist nicht bekannt, 
daB sich Flimmerepithelzellen aus Driisenzellen des Vorderlappens differenzieren 
konnen. 

Beziiglich der Ursachen, die zur Aufteilung der einheitlichen 
Hohle in einzelne Cysten fiihren, bestehen betrachtliche Meinungs
verschiedenheiten. THOM, CREUTZFELD u. a. nehmen an, daB die Hypophysen
hohle durch vordringende ZeIlstrange des Vorderlappens zerteilt wird. Andere 
Autoren, wie SCHONIG, machen eine W ucherung des Bindegewebes dafur ver
antwortlich, wahrend PIETscH eine solche in Abrede steIlt. KRAUS macht Ab
schniirungs- und Ausstiilpungsvorgange verantwortlich. Auch BERBLINGER 
(1927) sieht den AnstoB zur Bildung von Cysten nicht in einer Abschniirung 
durch Bindegewebe, sondern in einem aktiven Wachstum des Epithels, worauf 
auch die Faltungen und schlauchahnlichen Sprossungen hindeuten. lch mochte 
auf Grund der Untersuchung kindlicher Hypophysen eine der Ursa chen der 
Aufteilung der einheitlichen Hypophysenhohle auch in Verklebungen zwischen 
Vorder- und Hinterwand erblicken, die vermutlich im AnschluB an eine Ent
leerung ihres Kolloidinhaltes eintreten. Der V organg beginnt mit einem An
einanderlegen und Verkleben der beiden Epithclien. An diesen Stellen geht 
dann die anfanglich noch vorhandene regelmaBige Anordnung der Epithelzellen 
immer mehr verloren; schlieBlich vermengen sich die Zellen der vorderen und 
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hinteren Wand zu regellosen Zellhaufen, in die dann von auBen her das um
gebende Bindegewebe eindringt und die Zerteilung der Hohle vervollstandigt. 

Die Form der RATHKEschen Cysten ist auf Sagittalschnitten meist 
langsgestreckt und schmal, ihre Langenausdehnung im ubrigen aber sehr 
wechselnd. Bald trifft man umfangreiche Spalten von 1-3 mm Lange, bald 
sind mehrere kiirzere der Lange nach hintereinandergereiht. Char a k t er i s tis c h 
fur die RATHKEschen Cyst en ist auBer ihrer Lage auch das Ver
halt en ihrer epithelialen Auskleidung, die namentlich bei jungeren 
Individuen (18-30 Jahre) an vorderer und hinterer Wand im Prinzip die 
gleichen Unterschiede zeigt, wie das Epithel der Hypophysenhohle. (Man vgl. 

dazu die Abb. 192 und 
194). Wie dort ist auch 
hier die hint ere Wand 

.. ~..;..~~;....;:.r.,*- von einem vorwiegend 
'" p[( 

Abb. 194. Teilstiick einer RATHKEschen Cyste. bZ Gruppe von basophilen 
Zellen ; degZ ins Lumen der Cyste ausgestoJ3ene, degenerierende Driisen
zellen ; hE hinteres (paraneurales) Epithei der Cyste; pH pyknotische 

K erne ; vE vorderes (distales) Epithet. Hinger. 26 J ahre. Helly. 
Paraffin. 7 iJ.. Hiimalaun-Eosin. Vergr. 1: 600 

einschichtigen Epithel 
bekleidet (s. Abb. 195a 
und b). 1m allgemeinen 
sind die Zellen aber 
jetzt cytoplasmareicher 
und differenzierter, als 
zur Zeit der Kindheit 
(s. Abb. 220). Sie sind 
nicht alle gleicher Art, 
sondern lassen ohne be
sondere Schwierigkeit 
zwei Typen unterschei
den. Die Zellen des einen 
Typus - sie bilden die 
Mehrzahl-- haben ku
bische bis unregelmaBig 
polygonale Form (s. die 
unbezeiehnetenEpithel
zellen der Abb. 195a 
und b). Die 9-12,u 
hohen, meist gut be
grenzten Zellen wolben 
sieh mit ihrer Ober

flache zum Teil leicht gegen das Lumen vor. Dabei liiBt sich bei einzelnen 
mit uberraschender Klarheit ein Vorquellendes Cytoplasmas erkennen (s. 
Abb. 195b, bei 1, ferner Abb. 195a bei 1), das ich als Zeiehen einer sekre
torischen Tatigkeit deuten mochte. Die Vorgange fUhren im weiteren Verlauf 
zur Ausbildung von Sekretblasen (Randvakuolen), die namentlich in Abb. 195a 
bei 2 in ihrem Zusammenhang mit dem Zelleib sehr schon zu sehen sind. 

Das Cytoplasma des in Rede stehenden Zelltypus wechselt in seinem Aussehen, 
ist im ganzen aber dunkler und kompakter als beim zweiten. Es erweckt zum 
Teil einen diehten, fast homogenen Eindruck, zum Teil laBt es noch flockige 
Einlagerungen erkennen, die sich in Kresazanpraparaten blaB violett farben. 
Die meist rundlichen Kerne zeigen im fixierten Zustand feinkorniges, ziemlich 
gleichmaBig verteiltes Chromatin in mittlerer Menge_ 

Der zweite Zelltypus fallt durch seine mehr rundliche Form wie durch sein 
helles, vakuolisiertes Cytoplasma auf, in dem blaB violett gefarbte, kornig-flockige 
Einlagerungen sichtbar sind (s. Abb. 195a und b, h Z). Der Durchmesser dieser, 
der Basalmembran meist breit anliegenden Zellen schwankt zwischen 1O-15,u, 
der des blaschenformigen Kernes um 7,5,u. 
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Zellen des einen wie des anderen Typus konnen entarten; dabei kommt 
es unter gleichzeitigem Zusammenschrumpfen des Zelleibes zu einer Verdichtung 
des Cytoplasmas. Gleichzeitig vergrobern sich die Chromatinkornchen des 
Kernes, der schlieBlich verklumpt. Die zusammengeschrumpften Zellen werden 
vor oder nach ihrer kolloidalen Entartung in die Hohle der Cyste ausgestoBen, 
wo sich ihre Substanz unter allmahlicher Auflosung dem dort liegenden Kolloid 
beimengt. 

liZ b liZ liZ 

Abb. 195a und b. Hinteres (paraneurales) Epithel einer RATHKEsehen Cyst e. hZ helle ZeIIen des 'fypus II; 
K Kolloid; 1 VorqueIIen des mit Sekretvakuolen angefiiIIten Cytoplasmas; 2 Sekretblase (= Randvakuole), 
deren UnterfIiiehe noeh in unmittelbarem Zusammenhang mit der ZelIoberfIiiehe st eht; 3 Zelle mit verbrei
teter, eutieulaartiger OberfHiehe. Hinger. 28jahrig. Fix. Sublimat-Formol-Eisessig naeh STIEVE. MASSONsehe 

Bindegewebsfiirbung, modifiziert nach WALLART-HoUETTE. Vcrgr. 1: 950. 

AuBer diesen beiden Zelltypen treten in der Ruckwand der RATHKEschen 
Cysten, teils einzeln, teils in kleinen Herden, basophile Zellen auf, die nach 
ihrem farberischen Verhalten den p-Zellen des Vorderlappens gleichen. Niemals 
dagegen traf ich in der Hinterwand der RATHKEschen Cysten (X-Zellen an. 
Wenn sich vielmehr in seItenen Fallen in Azanpraparaten einmal eine rot 
gefarbte Zelle vorfand, so lieB sich bei genauer Betrachtung unschwer erkennen, 
daB es sich nicht um (X-Granula einer eosinophilen Zelle, sondern um das rot 
gefiirbte Kolloid einer entarteten Zelle handelt. 

Das Epithel der vorderen Wand ist uberwiegend mehrschichtig ge
ba u t (s. A b b. 196). Da bei ist die Lagerung der Zellen sehr unregelma13ig. A b b. 196 
zeigt eine charakteristische Stelle, an der sich die wechselnd geformten Zellen 

Handbueh der mikroskop. Anatomie VI/3. 20 
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zu elner unregelmiWig verlaufenden Doppelreihe ubereinanderschieben. Neben 
kubisehen, unregelmiWig polygonalen und rundliehen Zellformen konnen aueh 
zylindrische auftreten, die die ganze Hohe des Epithels durchziehen und sich 
im abgebiIdeten Falle aus Zellen des Typus II entwiekelt haben. Aueh die basal 
liegenden hellen, kugeligen Zellen des Typus II, wie die haufig arkadenformig 
daruberliegenden dunkleren Zellen des Typus I sind in der AbbiIdung gut er
kennbar. Daneben trifft man in der Vorderwand fast standig aueh typisehe 
oc- und p-Zellen an. Haufig steht das Epithel der Vorderwand selbst in alteren 
Hypophysen dureh Verbindungsbriieken noch in direktem Zusammenhang mit 
Zellstrangen des Vorderlappens. 

Der unter dem Epithel liegende Bindegewebsstreifen ist an der Hinter
wand gewohnlich kriiftiger entwiekelt als an der vorderen. 

11 _-

liZ 

Abb. 196. Epithel aus der vorderen Wand einer RATHKEsch en Cyste. H Hohle der Cyste ; hZ helle Zellen des 
Typus II; • AusflieJJen von Cytoplasma. Technik und Vergr. wie Abb. 195. 

Uber das Vorkommen von Flimmerepithel in den RATHKEschen Cysten . .Ahnlich 
wie in der Hypophysenhohle fand ich mehrmals auch in RATHKEsehen Cysten 
typisehes Flimmerepithel vor. In einem Fall ist fast eine ganze Cyste damit 
ausgekleidet. Die Hohe der zylindrischen Epithelzellen miBt 15-20 fl, die Breite 
des Flimmerbesatzes etwa 5 fl. Die Flimmerhaare sitzen in typischer Weise 
auf Basalkornern auf. GUIZZETTI (1927) wie RASMUSSEN (1929) fanden das Flim
merepithel zum Teil zweischiehtig; unter den Zylinderzellen lag noeh eine 
Reihe ovoider oder kubiseher Zellen. AuBerdem traf LAUNOIS (1904) wie spater 
RASMUSSEN die Flimmerzellen zum Teil mit Becherzellen untermiseht, deren 
Sekretinhalt sieh mit Mueiearmin farbte. Auch ieh konnte bei einem 65jah
rigen in einer Cyste neben Flimmerzellen typische, Sehleim sezernierende Beeher
zellen beobaehten. Das Vorhandensein von Flimmerepithel kann als sicheres 
Zeiehen dafur betrachtet werden, daB sieh die betreffende Cyste auf Reste der 
Hypophysenhohle zuriiekleitet und sich nicht sekundar aus Vorderlappengewebe 
entwiekelt hat. 

Das Vorkommen von Flimmerzellen in der mensehlichen Hypophyse 
wurde von manehenAutoren bezweifelt. So konnten BOYCE und BEADLES 
(1893), trotzdem sie mehr als 100 mensehliehe Hypophysen untersuehten, niemals 
Flimmerzellen auffinden. Auch LOTHRINGER vermiBte sie beim Menschen, 
ehenso HOPPLI (1921), KAscHE (1926) und HABERMANN (1938). STENDELI, halt 
ihre Existenz beim Mensehen fur fraglieh. Diesen negativen Angaben stehen 
jedoch zahlreiche positive gegeniiber; so von HENLE, MULLER, KRAUSE, 
PEREMESCHKO, LAUNOIS, THAON, JORIS, CREUTZFELD, KOHN, DIALTI, TOLKEN, 
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TELLO, BIEDL, DAYTON, ERDHEIM, KIYONO, GUIZZETTI, BAILEY, RASMUSSEN. 
Allerdings ist das Vorkommen der Zellen nicht gerade Mufig. KIYONO traf 
sie unt~r 50 Fallen nur einmal. GUIZZETTI unter 54 3mal (10, 27, 36 Jahre), 
RASMUSSEN unter 200 2mal (28 und 71 Jahre); in meinem Material fand ich sie in 
7 Fallen (10, 23, 24, 25, 36, 59, 65 Jahre). Die Angabe von BRYANT (1916), 
der sie in allen normalen, frisch fixierten menschlichen Hypophysen angetroffen 
haben will, steht allein. Seine Deutung der Flimmerzellen als "Sinneszellen" ist 
unhaltbar; sie wurde schon von RASMUSSEN (1929) mit Recht abgelehnt. 

Auch in tierischen Hypophysen wurden von einigen Autoren Flimmerzellen aufgefunden, 
so von LOTHRINGER, ROGOWITSCH, STIEDA beim Kaninchen, von DOSTOJEWSKY beim Rind, 
von VANDERBURGH, KIRKMAK beim Meerschweinchen, von COLLIN (1926) beim Haushuhn. 
TRAUTMANN (1909) stellt ihr Vorkommen bei den Haussaugetieren (mit Ausnahme vielleicht 
des Schweines) in Abrede. Bei der Maus sah ich typisches Flimmerepithel in Cysten der 
Pars tuberalis und dea Vorderlappens. 

Die Bedeutung der Flimmerzellen ist unbekannt. Vermntlich durften sie 
sieh, ahnlich den Plattenepithelresten der Pars tub'lralis, entwicklungsgeschicht
lieh als zufallige Einschlusse aus der primaren Mundbucht erklaren, denen 
keine physiologische Rolle zukommt. KIRKMAN glaubt allerdings, daB die 
Flimmerzellen nicht lediglich von embryonalen oder phylogenetischen Gesichts
punkten aus zu werten sind, sondern eine physiologische Bedeutung haben. 
'Welcher Art diese ist, vermag jedoch auch KIRKMAN nicht anzugeben. 

y) Die Umschlagszone mit den Evaginationen (Ausstulpungen) 
der Hypophysenhohle. 

Historisches. Ais erster beschrieb LOTHRINGER (1886) in der sog. Umschlagszone 
der Hunde- und Schweinehypophyse besondere, mit zylindrischem Epithel ausgekleidete 
Schlauche, die yom nasalen Ende der Hypophysenhohle ausgchen. Sie sind bei den ge
nannten Tieren besonders stark entwickelt und erstrecken sich von ihrer Ursprungsstelle 
bis nahe an die Oberflache des Hirnanhanges (weiteres S. S.285f.). Trotz ihres auffallenden 
Verhaltens blieben die Gebilde jedoch lange Jahre unbeachtet. Erst STERZI (1904) weist 
wieder auf die tief eindringenden Ausstiilpungen des oberen Hypophysenhohlenumschlages 
hin, die er nicht nur bei Hund und Katze, sondern auch beim Kind beobachtetc. THAON 
(l!)07) crwahnt ihr Vorkommen beim Menschen, Hund und Hammel nur mit wenigen Zeilen. 
STENDELL (1914) bezeichnet den Umschlagsteil "mit seinen Cysten, Hypophysenhohlen
ausstiilpungen und zahlreichen BlutgefaBen als eine zwischen Haupt- und Zwischenlappen 
vermittelnde Gewebspartie", ohne sich naher mit seinem Bau beim Menschen zu befassen. 
Eine eingehende histologische Untersuchung der Evaginationen der menschlichen Hypo
physe erfolgte erst 1927 durch GUIZZETTI, auf den auch die Bezeichnung "Evaginationen" 
zuriickgeht. 

Vorkommen und Lage der Evaginationen. Die Evaginationen sind 
beim Menschen in ihrem Zusammenhang mit der Hypophysenhohle am besten 
wahrend der Embryonalentwicklung (s. Abb. 22) und wahrend der ersten Lebens
jahre zu beobachten. 1m Laufe der Kindheit und Adoleszenz wird ihre Verbin
dung mit der HypophysenhOhle allmahlich gelost. Die Evaginationen gehen 
vom caudalen wie vor allem vom kranialen Umschlag der Hypophysenhohle 
aus. Die Evaginationen des kranialen Umschlages erstrecken sieh als einzeln 
oder verzweigt verlaufende Schlauche und Spalten in die chromophobe 
Zone CUbergangszone), die kranial der Hypophysenhohle zwischen Hirn
teil und Vorderlappen liegt und naeh aufwarts in die Pars tuberalis ubergeht 
(s. Abb. 189 und 190). 

Uber die vom caudalen Umschlag ausgchenden Evaginationen S. S. 331. 

In den ersten Lebensjahren haben die Evaginationen die Gestalt von schmalen, 
zum Teil mit Ausbuchtungen versehenen Spalten, die auf Sagittalschnitten 
vorwiegend parallel der Vorder-Hinterlappengrenze verlaufen. Bei VerschluB 
der Hypophysenhohle, nieht selten auch schon fruher, verwandeln sie sich 
zum Teil in unregelmaBig gestaltete Cysten, die namentlich in dem Winkel 

20* 
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unter der Abgangsstelle des intraglandularen Abschnittes des Hypophysenstieles 
wie auch an dessen Vorder. und Seitenflachen zu finden sind (s. Abb. 189). Es 
ist aber zu beach ten, daB die Lage aHein kein Urteil uber die He.rkunft der Cysten 
gestattet. Nicht aHe hier gelegenen Cysten entstammen den Evaginationen; 
ein Teil derselben kann auch aus Ruckbleibseln der HypophysenhOhle wie durch 
kolloide Umbildung aus Zellstrangen des Vorderlappens oder der chromophoben 
Zone entstehen. Die aus den Evaginationen hervorgegangenen Cysten seien in 
Anbetracht ihrergenetischenBeziehungzum Umschlagsteil der Hypophysenhohle 

kurz als "Umschlags. 
c y s ten" bezeichnet. 

Die U mschlagscysten 
bleiben in wechselnder Men
ge bis ins Greisenalter er· 
halten. Nach GUIZZETTIsteJ· 
len sie aber keine stabilen 
Bildungen dar: Wenn die 
Sekretion stark ist, wie zur 

1i111111i:~"lIIIIP""- E Zeit der Schwangerschaft, 
dann werden sie umfang· 
reich ; ist sie beendet, so 
bilden sie sich unter Resorp· 
tion ihres Inhaltes zuruck. 

Abb.197. Evaginationen aus der Hypophyse cines 3 Monate alten 
Kindes (cr). Die oberfHiehliehe dieht gedrangtc Kernreihe wie die 
hasalwarts erfolgende Zellproliferation ist gut zu erkennen. E Eva· 

ginationen. Fix. :Formol. Paraffin. 7 [.t. Hiimalaun·Eosin. 
Vergr.1:325. 

Ein Teil der Evagina· 
tionen solI nach GUIZZETTI 
dadurch unkenntlich wer· 

f: den, daB sich vordere und 
hintere Wand derselben an· 
einanderlegen, wodurch sie 
das Aussehen solider Zell· 
strange gewinnen. Zu Zeiten 
vermehrter Tatigkeit sollen 
sie sich wieder offnen und 
sich in Cysten umwandeln. 

Die mikroskopische 
Struktur der Evagina· 
tionen. Die Evaginationen 
sind von einem Epithel 

ausgekleidet, das von dem der dorsalen Wand der Hypophysenhohle vollig 
verschieden ist und auch gegenuber dem der ventralen Unterschiede zeigt 
(GUIzzETTI). Beim Neugeborenen besteht es aus einer dichtgedrangten Reihe 
von runden oder ovoiden Kernen, die nur von sparlichem Cytoplasma ohne 
gut erkennbare Zellgrenzen und ohne besondere Affinitat zu sauren oder basischen 
Farbstoffen umgeben sind. Diese Darstellung ist auch fur die in Abb. 197 
sichtbaren Evaginationen aus der Hypophyse eines 3 Monate alten Kindes noch 
zutreffend. Wenn aber GUIZZETTI als besonderes Kennzeichen der Evaginationen 
hervorhebt, daB ihnen zur Zeit der Geburt, wie auch spater, im Gegensatz 
zu den ubrigen Drusenstrangen, eine richtige Basalmembran fehlt, so vermag 
ich das nicht zu bestatigen, da ich an Silberpraparaten auch die Evagina. 
tionen stets von einer typischen, von argyrophilen Fasergeflechten gebildeten 
Basalmembran umschlossen finde. Die Angabe von GUIZZETTI erklart sich 
vielleicht daraus, daB sich das Epithel der Evaginationen an der Basalseite, 
wie es auch in Abb. 197 zu sehen ist, sehr oft in kernreiche Ansammlungen 
von undifferenzierten Drusenzellen fortsetzt, die in dichten Scharen gegen die 
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Peripherie vorwuchern und dabei die 
Basalmembran VOl' sich herschieben. 
Da die Basalmembran zudem an ge
wohnlichen Praparaten, wie auch die 
Abb.197und198 zeigen, infolge ihrer 
Zartheit schlecht sichtbar ist, kann 
in sol chen Fallen leicht ein Fehlen 
derselben vorgetauscht werden. 

Etwa 8 Monate nach del' Geburt 
setzt dieDifferenzierung desEpithels 
del' Evaginationen ein, diedannrasch 
fortschreitet, so daB sie im 3. Lebens
jahr beendet ist (GUIzZETTI). Dabei 
erscheinen an Stelle del' dichtge
drangtenKernhaufenhelleZellen von 
rundlich-polygonaler Form, welchen 
als zweite Zellart kleinere, nul' mit 

liZ 
sparlichem Cytoplasma versehenen 
Zellen aufliegen (s. Abb.198und 199). 
Die erstgenannten hellen Zellen be
sitzen einen rundlichen, blii.schen
formigen Kern von 6-7 fl Durch
messer. Del' relativ chromatinarme, 
meist etwas exzentrisch gelegene 
Kern ist von reichlichem Cytoplasma 
umgeben, das sich mit den verschie
denen Farbemethoden nul' blaB an
farbt. Ein Teil del' Zellen enthiilt 
feine, sich mit Azan odeI' Kresazan 
nur '.blaBgrau odeI' blaBviolett far
bende Kornchen, in anderen ist das 

I, I)---I-~""'r · 

UIldZ 

Abb. 198. Evaginationen aus derHypophyse eines 19jiih
rigen. hZ helle Zellen (~ cell ule glo bos o-poliedriche 
nach GUIZETTI: "Kugelzellen"); undZ undifferenzierte 

Zellen. Fix. Sublimat-Formol-Eisessig. Paraffin. 
7!.t. HiimaJaun-Eosin. Vergr. 1: 325. 

-,+ ___ l'dkZ 

~~ .•. iIf-;------V(1kZ 

Abb.199. Allilschnitt aus dem Epithel einer Evagination. Em Basalmembran; hZ helle Zellen; Lv Lipoid
vakuolen; ObrlE Oberflache des Epithels (der Lichtung der Evagination zugekehrt); undZ undifferenzierte 
Zellen; vakZ vakuolisierte Zelle. 28jahriger Mann. Fix. Sublimat-Formol-Eisessig. Paraffin. 7!.t. Kresazan. 

Vergr.1:820. 

Cytoplasma von kleinen, zartwandigen Vakuolen durchsetzt (s. Abb. 199), deren 
Inhalt bei Sudanfarbung ungefiirbt bleibt. Daneben finden sich auch einzelne 
scharf begrenzte, typische Lipoidvakuolen (s. Abb. 199, Lv). Dank ihres hellen, 
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ungefarbten Aussehens treten die stark vakuolisierten Zellen nach allen Far
bungen besonders deutlich hervor (s. Abb. 198 und 199, vakZ). Die beschrie
benen Zellen liegen vorwiegend in der basalen Schicht des Epithels; sie bilden 
hier oft groBereGruppen, die za pfen -oder strangartig in die Umgebung vordringen, 

II I 

..Ii -;i'-:--:-f-

dabei aber stets von einer 
deutlichen, auch in Abb. 199 
gut sicht baren Basalmembran 
bedeckt sind. 

Morphologisch sind diese 
hellen Zellen, die sich ahnlich 
auch im Epithel der Hypo
physenhohle und del' RATHKE
schen Cysten vorfinden, von 
der Gruppe der y-Zellen des 
Vorderlappens mit Sicherheit 
nicht zu untel'scheiden. Fur 
funktionelle Unterschiede lie: 
gen bis jetzt keine Beweise 
vor. Ob diefeinvakuolisierten 
Zellen mit der besonderen 
Beschaffenheit des Sekl'ctes 
der Evaginationen (s. S. 354) 
in Beziehung stehen, ist un
bekannt. Der Nachweis einer 
metachromatisch farbbaren 
Substanz im Innern ihres 
Zelleibes ist mir nicht ge
gluckt. 

Die zweite Zellal't der 
H.~~~--,;:;--t~"- f; Evaginationen unterschei

det sich von den eben be
schriebenen durch ihre dunk-

~~~~f:S::!.r,}~..:o;..!--- lie leren, oft ovoiden oder ge-

Abb.200. Gruppe von Umschlagscysten. Am unteren Rand der 
Abbildung ist eben noeh der kraniale Umsehlag der RATHKE
schen Cyste sichtbar, mit dem eine Reihe von Epithelstrangen 
und Evaginationen in direktem Zusammenhang steht. Danu folgt 
eine Auzahl kleinerer, mit azanblauem (im Photo grau) Kolloid 
gefiillter Umschlagseysten. Nach oben zu kommen groBe Um
schlagscysten, die vorwiegend azamotes (im Photo schwarz) Kolloid 
enthalten. Einzelne Cysten enthalten rotes und blaues Kolloid. 
Zwischen den Umschlagscysten Bindegewebe und einzelne Driisen
zellbalken. A Arterie; E Evaginationen; HI Hinterlappen; Re 
RATHKEsche Cyste; UeblUmschlagscyste mit azanblauem Kolloid; 
Ueer Umschlagscyste mit azamotem Kolloid; V Vene. Hinger. 

25jahriger. Fix. Susa. Paraffin. 71l. Azan. Vergr.l:64. 

streckten Kerne, wie durch 
ihr sparliches, dichtes Cyto
plasma, das bei Azanfal'bung 
einen grauen Fal'bton an
nimmt. Charakteristischer
weise sind die Zellen meist 
del'art angeol'dnet, daB sie 
die hellen Zellen in dunner 
Schicht arkadenfol'mig gegen 
den Hohll'aum der Evagina

tionen zu bedecken (s. Abb. 199). Einzelne der Zellen kommen auch zwischen 
die hellen Zellen zu liegen, wobei ihr dunkler Kern meist eine gestreckte 
oder auch dreieckige Form annimmt. Ihrem ganzen Verhalten nach mochte ich 
diese zweite Zellart als undifferenzierte Zellen betrachten. 

Die hellen Zellen entsprechen ohne Frage den "cellule glo bosopoliedriche 
delle evaginazione", die GUIZZETTI in den Evaginationen beschreibt. Die 
zweite Zellart GUIZZETTI8, die "cell ule piramidale" sind wohl den undifferen
zierten Zellen zuzurechnen. 

GUlZZETTI vergleicht die Pyramidenzellen mit den von TELLO beschriebenen Zellen der 
Pars intermedia, die mit Nervenfasern in Verbindung stehen; ferner mit den langlichen 
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Zellen, die von GEMELLI, GENTES, PIRRONE, TRAUTMANN, PENDE im Zwischenlappen 
tierischer Hypophysen gefunden und verschiedentlich als Gliaelemente oder auch als Sinnes
zellen gedeutet wurden. DaB sie eine Pha!le der Kugelzellen d~rstellen, lehnt GUIZZETTI ab, 
da die Unterschiede zu stark und keine Ubergange zu sehen smd. 

Die Umschlagscysten. Solange die Evaginationen mit der Hypophysen
hohle in offener Verbindung stehen, wird das in ihnen entstehende Sekret in 
die Hohle entleert. Nach Unterbrechung dieser AbfluBmoglichkeit erweitern 
sich die Spalten bei Fortdauer der Sckretion allmahlich zu groBeren Hohl
raumen (s. Abb.200). Das Epithel dieser Umschlagscysten bewahrt dabei 
anfanglich sein bisheriges Aussehen, um sich dann mit zunehmender VergroBerung 
der Cyste allmahlich ab-
zuflachen. Dabei bleiben 
charakteristischerweise 

an einzelnen Stellen lange 
Zeit kleine Inseln von 
hoherem wie auch von 
mehrschichtigem Epithel 
erhalten. Selbst in den 
groBen Umschlagscysten, 
bei denen die Wandung 
bis zu einem dunnen ein
schichtigen Plattenepi
thel verdunnt ist, findet 
man immer wieder ein- (' -~~~ 
zelne dieser Zellanhau
fungen eingefugt (s. z. B. 
die groBe, mit Ucr be
zeichnete Cyste der Abb. 
200). Der UmriB der Um
schlagscysten ist haufig 
nicht gleichmaBig rund, 
sondern mit Buckeln und 
Einbuchtungen versehen. 
Der ungleichmiWige Bau 

Abb. 201. Umschlagscyste aus der Zona intermedia. Die Cyst e ist mit 
azanblauem Kolloid gefiillt; an mehreren Stellen ist das Epithel unter
brochen (U), so dall das Kolloid bis an die Basalmembran reicht. Hinger. 

25 Jahre. Fix. Susa. 5 [.t. Paraffin. Azan. Vergr. 1: 470. 

des Epithels ist auch in Abb.201, die eine junge, mit azanblauem Kolloid 
gefiillte Umschlagscyste wiedergibt, gut zu erkennen. Diese Abbildung ist noch 
insofern von Interesse, als sie einen Vorgang zeigt, der vermutlich zu einer 
Entleerung des Cysteninhaltes fiihrt. Wie man sieht, ist das Epithel der 
Umschlagscyste an drei Stellen vollig unterbrochen, so daB auch bei Unter
suchung mit starkster VergroBerung keine Reste einer cytoplasmatischen 
Auskleidung mehr zu erkennen sind. Der Inhalt der Cyste reicht hier un
mittelbar bis an die Basalmembran. Die Unterbrechung erfolgt vermutlich 
durch eine lokale Einschmelzung von Drusenzellen. Der Einwand, es mochte 
sich urn eine kunstliche ZerreiBung des Epithels handeln, schaltet im vor
liegenden Fall aus, da die Hypophyse in situ auf dem GefaBweg fixiert und 
erst nach der Alkoholbehandlung schonend herausgelost wurde. Es liegt nahe, 
anzunehmen, daB an derartigen Stellen schlieBlich die Basalmembran reiBt oder 
durchlassig wird und dann ein Ubertritt des Inhaltes in das Bindegewebe erfolgt. 

Die unregelmaBigen Zellanhaufungen wie die bucklige UmriBkontur fuhrt 
GUIZZETTI mit Recht als Unterscheidungsmerkmal gegenuber den aus den tubu
lOsen Drusen hervorgegangenen Cysten an. Als weiteres Kennzeichen hebt 
GUIZZETTI das Fehlen einer ununterbrochenen, richtigen Basalmembran hervor. 
Dem letzteren vermag ich nicht beizupflichten, da ich die Umschlagscysten 
an geeignet gefarbten Praparaten stets von einer solchen umschlossen finde . 
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Der Hohlraum der Evaginationen enthalt haufig fadiges Gerinnsel, wahrend 
die Umschlagscysten mit Kolloid gefiillt sind, die kleineren gewohnlich mit 
azanblauem, die groBen alteren haufig mit azanrotem (s. Abb. 200). Besonders 
hervorzuheben ist das Verhalten des Sekretes der Evaginationen und Umschlags. 
cysten gegeniiber den sog. SchleimfarbRtoffen, das spater noch eingehender 
geschildert wird (s. S. 354£.). 

Schon oben wurde 
U ~schlages mehr oder 

Anhang. 
Die chromophobe Zone. 
erwahnt, daB sich die Evaginationen des kranialen 

weniger weit in die chromophobe Zone erstrecken. Es 
sei daher hier noch kurz 
auf diesen, eigentlich dem 
Vorderlappen zugehOrigen 

_ / trt Abschnitt eingegangen. Als 
chromophobe Zone be· 
zeichne ich in der mensch· 
lichen Hypophyse jenen 

VM zwischen Umschlagszone 
und Pars tuberalis gelege. 
nen Teil des Vorderlappens, 
der unmittelbar an den 
intraglandularenAbschnitt 
des Hypophysenstieles an· 
grenzt (vgl. Abb. 189a die 
horizontal gestrichelte Zo· 
ne). Dieser Bezirk unter· 
scheidetsich yom typischen 
Vorderlappengewebe vor 
allem durch das v6llige 
Fehlen von a·Zellen (s. 
Abb.202). Die Zellstrange 
sind vorwiegend aus un· 
differenzierten Zellen und 
y.Zellen aufgebaut, zwi· 
schen welchen vereinzelte 
/1.Zellen eingestreut sind. 

Abb. 202. Chromophobe Zone aus einer menschlichen Hypophyse. 
Art arterielles GefiiB; Hst intraglanduliirer Abschnitt des Hypo· 
physenstieles; Ven venose GefiiBe. Hinger. 25 Jahre. :Fix. Susa. 
Paraffin. 51!. Azan. Vergr. 1 :200. Die Aufnahme ist mit Griinfilter 
gemacht; vorhandene IX·Zellen miiBten daher als dunkle Zellen 

Auch einzelne 8· Zellen 
konnen vorkommen. Ein 
weiteres Merkmal besteht 
in der starkeren Entwick· 
lung des interstitiellen 

sichtbar sein. 

Bindegewebes, die zum Teil auch damit zusammenhangt, daB der Bezirk von 
zahlreichen venosen GefaBen (Pfortadervenen) durchzogen wird, deren Wandung 
von reichlicherem Bindegewebe umgeben ist, als die der Sinuscapillaren. In 
Hypophysen alterer Individuen ist das Bindegewebe in der chromophoben 
Zone noch wesentlich starker entwickelt als in Abb. 202. 

Die chromophobe Zone entspricht jenem Abschnitt, den ROGOWITSCR, TROM und andere 
als dreieckigen Raum, PIETSCH als Region der Kernhaufen (s. Abb.188 b, S.295), GUIZZETTI 
als "parte di transizione dalla pars intermedia alIa prozione linguiforme" bezeichnet. 
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<5) Die Zellstrange, 
Pseudofollikel und Zell· 

strangcysten der Zona 
intermedia. 

DieZellstrange. Zwischen 
Hypophyseuhohle (bzw. RATH· 
KEschen Cysten) und Hinter
lappen sind bei 20-30jahrigen 
beinahe regelmaBig groBere 
und kleinere Zellstrange anzu
treffen. Ihre ZugehOrigkeit zur 
Zona intermedia ist namentlich 
dann einwandfrei festzustellen, 
wenn, wie in Abb. 203, noch 
groBereReste der Hypophysen
hOhle erhalten sind und Zu
sammenbange mit deren hin
terer Epithelwand und den 
Zellstrangen bestehen. ~. 

Die Zellstrange sind in den 
lateralen Bezirken der Zona 
intermedia meist starker aus
gebildet als im medianen. Ihre 
Menge ist von Fall zu Fall ver
schieden. Ais Beispiel einer 
kraftigen Entwicklung der Zell
strange diene Abb. 203. In 
anderen Fallen beschranken sie 
sich auf wenige Balkchen; ein 
extremes Beispiel hierftir gibt 
GUIZZETTI (1927b, S. 635), der 
bei einem 20jahrigen Madchen 
nur drei sich tiber 9 Schnitte 
erstreckende Strange fand. 
Auch RASMUSSEN (1930) be
richtet von einem ahnlichen 
Befund. 

Die Oberflache der Zell
strange ist gleich jenen des 
Vorderlappens von einerzarten 
Basalmembran umhtillt. Da
durch unterscheiden sie sich 
von weiteren nicht umschlosse
nen, frei im Bindegewebe lie
genden Zellanhaufungen und 
Zellreihen vorwiegend basophi
ler Zellen, die gleichfalls in der 
Zona intermedia vorkommen 
und spater geschildert werden 
sollen. 

Die Form der Zellstrange, 
die bei starker Ausbildung viel-
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Abb. 203. Drilsenzcllstriinge zwischen RATHKEseher Cyste und 
Hinterlappen. Die basophilen Intermediazellen sind in dunklerem 
Grau eingetragen. Kolloid schwarz. A arterielle GefiiJ3e; h W hin
teres Epithel der RATHKEschen Cyste; Gr Grenze zwischen Zona 
intermedia und Hinterlappen; V venoses G efilB; Verb Verbin
dung zwischen Zellstrangcyste und hinterer Wand der RATHKE
schen Cyste ; Z Drilsenzellstrang; Zc Zellstrangcyste. Hinger. 

25 Jahre. Fix. Susa. Paraffin. 10 ". Azan. Vergr. 1: 112. 

fach miteinander in Verbindung stehen, erscheint auf dem SchnittbiId sehr 
wechselnd: Neben schmalen, langsgestreckten Strangen finden sich auch 
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rundliche, unregelmaBig geformte oder gelappte Gebilde (s .. Ab? 203) . . ~i?ht 
selten bilden sich im Innern der Strange Hohlraume aus, die slCh allmahlich 
zu kolloidgefiillten Pseudofollikeln und Cysten ("Zellstrangcysten") erweitern 
konnen (s. Abb. 203). 

Die Zellstrange werden von verschiedenen Arten von Driisenzellen aufgebaut, 
die morphologisch den undifferenzierten Zellen, d~n fl- u~d den ('-Zellen des 
Vorderlappens gleichen. Auch s-Zellen kommen 1m k~amalen Tell der Zon~ 
intermedia vereinzelt vor. Dagegen fehlen normalerwelse CI.- und b-Zellen. Bel 
Feststellung von CI.-Zellen miissen durch eingehende Priifung Verwechslungen mit 

kolloidentarteten fl- oder y-Zellen, die eben-
r/lr lZ bJ'l liZ tlll(IZ " falls intensiv rot gefarbt sein konnen und 

biZ. 

Abb. 204. Teilstiick aus einem DriisenzelJstrang 
der Zona intermedla. undZ nndifferenzierte 
ZelJen; bIZ basophile IntermediazelJen; bPI 
basophiles Plasmodium; clirIZ chromophobe 
IntermediazelJe; hZ hene bliischenfiirmige Zel
Ie ; Kh mehrkerniges undifferenziertes Plasmo
dium (Kernhaufen); undZ undifferenzierte 
ZelJen mit deutlichen Zellgrenzen; v basophile 
IntermediazeJle mit violetten Granulationen. 
Hinger. 25 Jahre. Fix. Susa. Paraffin. 7/1. Azan. 

Vergr. 1 : 1000. 

dadurch gewisse Ahnlichkeit mit CI.-Zellen 
haben, ausgeschlossen werden. Unter dieser 
Voraussetzung konnte ich nur in ganz sel
tenen Fallen in unmittelbar an der Grenze 
des Hinterlappens ziehenden Zellstrangen 
vereinzelte CI.-Zellen auffinden. 

Wie spater gezeigt wird (s. S.329f.), 
unterscheiden sich die fl- und y-Zellen der 
Zwischenzone von den entsprechenden 
Zellen des Vorderlappens durch ihre Ent
stehung aus dem hinteren Epithel der 
HypophysenhOhle. Ob sich mit diesem 
genetischen Unterschied auch ein funk
tioneller verbindet, ist eine zur Zeit noch 
ungeklarte Frage. Es erscheint mir daher 
zweckmaBig, die Zellen vorerst nicht ein
fach als fl- und y-Zellcn, sondern als 
basophilelntermediazellen undchro
mopho belntermediazellen (abgekiirzt 
bIZ und chrIZ.) zu bezeichrien und 
damit die Moglichkeit einer Sonderstellung 
offen zu lassen. 

Die undifferenziertenZellen treten 
meist in Gestalt kleiner Zellnester auf; 

sie liegen bald im Innern des Zellstranges, bald sind sie gegen die Oberflache 
des Stranges zu zwischen anderen ZeIlarten eingeschoben (s. Abb.204). Der 
rundliche, ovale oder langliche Kern von mittlerem Chromatingehalt ist von 
einem schmalen, nur blaB ge£arbten Cytoplasmasaum umgeben. Die kleinsten 
Formen messen 5 X 5/1, die groBeren bis zu 8 und 10 /1. Die Begrenzung der 
groBeren Zellen ist in gut fixierten Praparaten meist deutlich zu sehen. Daneben 
finden sich aber auch kleine Gruppen von Kernen, zwischen welchen jegliche 
ZeIlgrenzen fehlen: Mehrkernige Plasmodien, aus denen spater wieder undifferen
zierte EinzelzeIlen hervorgehen. Wie im Vorderlappen stellen die undifferen
zierten Zellen auch hier das Reservematerial dar, aus dem der Nachschub von 
chromophoben und basophilen Intermediazellen erfolgt. 

Die basophilen Zellen der Zona intermedia farben sich mit Hamalaun 
violett, mit Azan intensiv blau, mit Kresofuchsin oder Resorcinfuchsin schwarz
blau-blauviolett, mit Kresazan blauviolett-braunviolett, mit KRAusEscher 
Kolloidfarbung rot usw. Bei einzelnen der ZeIlen £alIt auf, daB ihre Granula 
im Azanpraparat nicht blau, sondern violett gefarbt sind (s. Abb. 204 und 207), 
eine Erscheinung, die auch bei manchen fl-Zellen des Vorderlappens vorkommt. 
Bei Kresazanfarbung treten die Granula in diesem FaIle intensiv rotviolett 
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gefarbt hervor. Die Granulationen der basophilen Zellen zeigen demnach in 
farberischer Beziehung das gleiche Verhalten wie die der tJ-Zellen des Vorder
lappens (s. auch S. 103f.). 

Die GroBe der bI-Zellen ist in den Zellstrangen der Zwischenzone im all
gemeinen etwas geringer als im Vorderlappen. Das DurchschnittsmaB schwankt 
um 12,5 fl X 12,5 fl - 12,5 fl X 15 fl. Die groBten Formen erreichen etwa 
13 X 17 fl. Der Kern der typischen bI-Zellen ist oft chromatinreicher als der 
der undifferenzierten Zellen. Auch mehrkernige Zellen kommen vor (s. Abb. 204). 
Die Zahl der Basophilen schwankt in den einzelnen Zellstrangen, wie die 
schematische Zeichnung der Abb.203 iibersichtlich zeigt, betrachtlich; bald 
finden sich nur einige wenige, . bald ist beinahe der ganze Zellstrang nur aus 
Basophilen aufgebaut. Abb. 204 laBt auch erkennen, daB die Menge der tJ
Granula in den einzelnen Zellen stark wechselt: Wie im Vorderlappen sind 
auch bei den Basophilen der Zona intermedia junge, typische, hyperchro
matische und hypochromatische Formen zu unterscheiden. 

Wahrend der Zelleib der typischen Basophilen zahlreiche tJ-Granula ent
halt, sind die j ungen Formen durch die noch sparliche Zahl der Granula 
und ihre geringere ZellgroBe charakterisiert (s. Abb. 204). Ihre Entstehung aus 
undifferenzierten Zellen laBt sich an dem Auftreten und der allmahlichen Zunahme 
ihrer Granula sehr deutlich verfolgen. 

Als erster wies TOLKEN (1912) darauf hin, daB sich aIle Obergange von den "undifferen
zierten Epithelsaumzellen zu ausgesprochenen basophilen Zellen" finden ... KRAus betont, 
daB sich in der Marksubstanz die Entstehung von Basophilen aus sog. "Ubergangszellen" 
ganz besonders gut beobachten laBt. GUlZZETTI unterscheidet als Ausgangsstufe schlecht 
begrenzte "Elementi primordiali indifferenziati", die im weiteren Verlauf in cytoplasma
reichere, gut begrenzte Zellen iibergehen. Das Cytoplasma dieser Zellen zeigt einen 
mittleren Farbton zwischen acidophil und basophil und en~p.alt noch keine Granula. 
GUIZZETTI stellt diese Zellen als "prabasophile Zellen" den Ubergangszellen von KRAUS 
gleich. Aus ihnen entstehen unter Auftreten basophiler Granula dann die basophilen 
Zellen. Auch RASMUSSEN schildert, daB sich helle Zellen der Pars intermedia allmahlich 
vergroBern und in basophile Zellen umwandeln. 

Sehr leicht sind die hyperchromatischen bI-Zellen zu erkennen, die 
durch ihren dunklen chromatinreichen oder pyknotischen Kern, ihre verklumpte, 
intensiv gefarbte Granulamasse und ihre zackige, unregelmaBige Zellkontur ge
kennzeichnet sind (s. Abb. 208). Sie gehen schlieBlich in azanblaues oder azan
rotes Kolloid iiber, das dann entweder an Ort und Stelle langsam eingeschmolzen 
oder in das Innere einer Cystenhohle ausgestoBen wird. 

Die hypochromatischen bI-Zellen unterscheiden sich von den reifen 
Formen durch die Verminderung ihrer Granula wie durch eine verstarkte Va
kuolisierung ihres Zelleibes, die namentlich in dessen Randzone deutlich hervor
tritt. Es handelt sich hier um Basophile, die den groBten Teil ihrer Granula 
abgegeben oder in Sekret umgewandelt haben; bei einem Tell dieser hypochroma
tischen Zellen ist es aber auch moglich, daB sie niemals die Granuladichte der 
typischen b I-Zellen erreicht haben. Die Zellen gleichen den hypochromatischen 
tJ-Zellen des Vorderlappens, sind aber im Durchschnitt kleiner als diese. 

Die chromophoben Intermediazellen endlich, die als dritter Zelltypus 
am Aufbau der Zellstrange beteiligt sind, haben im ganzen groBe Ahnlichkeit 
mit den y-Zellen des Vorderlappens. Sie unterscheiden sich von den undiffe
renzierten Zellen vor allem durch ihre GroBe, von den bI-Zellen durch das 
Fehlen vontJ-Granula. Die Zellen dieses Typus entsprechen den chromophoben, 
indifferenten oder neutrophilen Zellen, den Hauptzellen, Isthmuszellen, Uber
gangszellen oder indifferent en Cystenepithelien des SchrifttuIDS, die gewohnlich 
als undifferenziertes Zellmaterial betrachtet werden, das sich im Laufe der 
Zeit zu basophilen Zellen entwickelt. 
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Diese chromophoben Intermediazellen treten im Azanpraparat als 
blaBviolett gefarbte, mit deutlichen Zellgrenzen versehene Elemente hervor 
(s. Abb. 204-209). Ihre Gestalt ist von Lage und Umgebung abhiingig und daher 
sehr wechselnd. Zum Teil sind sie rundlich oder polygonal, zum Teil kubisch 

Abb. 205. Chromophobe Intermediazellen aus einem 
Pseudofollikel der Zona intermedia. 1m Cytoplasma 
sind fcine azanblaue Kolloidtropfchen sichtbar. 

Hinger. 25 Jahre. Fix. Susa. Paraffin . 5 p. Azan. 
Vergr. 1 : 1000. 

Abb. 206. Chromophobe Intermediaze\len aus einer 
Zellstrangcyste. c chromophobe Intermediazelle mit 
einem kolbenfiirmigen Ko\loidtropfen, der am apikalen 
Zellenende mit dem Cystenkolloid zusammenhiingt. 
28jiihriger.Fix. Sublimat-Formol-Eisessig.Paraffin. 5 p. 

Azan. Vergr. 1: 1000. 

oder zylindrisch. 1m allgemeinen herrschen kleine und mittlere Formen vor 
(7,5 X 7,5 fl- lO X 12 fl). Zylindrische Zellen (s. Abb. 205) erreichen eine 
Lange bis zu 20-22 fl, sind aber dementsprechend schmaler. Der rundliche 

bis ovale Kern zeigt mittleren Chromatinge
halt; er ist haufig heller, als der der Basophilen. 
Das Cytoplasma hat gew6hnlich ein fein va
kuolisiertes Aussehen. Es enthalt in wechseln
der Menge feine K6rnchen, die sich mit Azan 
nur blaBviolett far ben und sich dadurch deut
lich von rJ.-, {J-, b und B-Granula unterscheiden. 
Bei Kresazanfarbung treten sie ahnlich wie 
in den y-Zellen des Vorderlappens etwas 
besser hervor. 

" I { 

Abb.207. Flachschnitt durch die Wandung 
eines Pseudofollikels aus der Zona interme
dia, um die intrace\luliire Lage der kolben
fiirmigen Ko\loidtropfen zuzeigen. Kkolben
formiger Kolloidtropfen auf dem Querschnitt; 
v violette basophile Intermediazelle. 28jiih
riger. Fix. SUblimat-Formol-Eisessig. Paraf-

fin. 5 p _ Azan. Vergr. 1: 1000. 

Chromophobe Intermediazellen, die die 
Auskleidung eines Pseudofollikels oder einer 
Cyste bilden, enthalten in ihrem Cytoplasma 
des 6fteren auch azanblaues Kolloid. In 
einem Teil dieser Zellen tritt es in Gestalt 
feiner, isoliert liegender Tr6pfchen im Cyto
plasma zwischen Kern und Zelloberflache auf 
(s. Abb . 205); in andern haben sie sich im 
apikalen Teil der Zelle angesammelt, um 

schlieBlich zu einem groBen Tropfen zusammenzuflieBen, der mit dem intra
follikularen Kolloid zusammenhangt und unter Umstanden bis in die Nahe 
des Kernes reichen kann (s. Abb. 206 und 208 die mit c bezeichnete Zelle). 
DaB die Lage des Kolloidtropfens nicht durch Projektion von intercellular 
gelegenem Kolloid in das Zellinnere vorgetauscht wird, ergibt sich auch aus 
Abb.207, die einen Flachschnitt durch die Wandung eines Pseudofollikels 
wiedergibt, bei dem die in der Mitte gelegenen Zellen etwa im apikalen Drittel 
quer durchgeschnitten sind. Die intracellulare Lage des Kolloidpfropfes tritt 
hier iiberzeugend zutage (s. auch S.359, Abs.3). 

Ebenso wie im Epithel der RATHKEschen Cysten und der Evaginationen 
finden sich auch in den Zellstrangen und Zellstrangcysten einzelne Zellen, 
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die durch ihre kugelige Gestalt, ihren hellen fast ungefiirbten Zelleib und den 
runden, bHischenartigen Kern hervortreten (vgl. Abb. 204 hZ). Auf sie trifft 
die auf S. 304 und 309 gegebene Beschreibung zu. 

hb 

Icb 

Abb. 208. ZelLqtrang aus der Zona intermedia. Die basophilcn Intermediazellell sind an ihrer dunkleren Tonung 
erkennbar. hb hYJ)erchromatische basophile Intermediazelle; c chromophobe Intermediazelle mit kolbigem 
intracelluHiren Kolloidtropfen, der mit dem Kolloid der CystenhOhle zusammenhiingt; Koll Cystenhohle mit 
Randvakuolen und Kolloid. Hinger. 23 .T. Fix. Sublimat-Formol-Eisessig. Paraffin. 51'. Azan. Vergr. J : 600. 

Die Pseudofollikel und Zellstrangcysten. Nicht selten bildet sich 
im Innern eines Zellstranges unter Auseinanderweichen der Zellen ein schmaler 
Spaltraum aus, der zunachst nur mit etwas waBrigem, substanzarmem Sekret 

III 

Abb. 209. Drei aneinandergereihtePseudofollikel in einem Ze\Jstrang der Zona intermedia. Der Zellstrang 
setzt sich aus basophil en (dunkel) und chromophoben Intermediazellen (hell) zusammen. Tn den Follikel
h6hlen liegen Sekretblasen und diinnfiiissiges Kalloid. hE hinteres Epithel der Hypophysenh6hle; HI Hinter
lappcngewebe; Pst Pseudofollikel. Hinger. 25 J. Fix. Susa. Paraffin. 51'. Bindegewebsfiirbung nach MASSON. 

Vergr. 1 : 325. 

gefiillt ist (s. Abb. 209). Dadurch entstehen Gebilde, die zunachst den Pseudo
follikeln des Vorderlappens gleichen. Allmahlich erweitert sich die Lichtung 
zu einem langlichen oder rundlichen Hohlraum, wahrend sich die anfangs regellos 
liegenden Driisenzellen epithelartig umordnen. Der Inhalt der in dieser Weise 
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entstehenden Cysten bleibt in einem Teil der FaIle substanzarm und waBrig; 
zumeist aber gewinnt er mit zunehmender GroBe der Cyste kolloidartige Be
schaffenheit. Er erscheint im fixierten Praparat unter den verschiedensten 
Formen: vakuolisiert, feinkornig, grobkornig, homogen oder schlierig. Unter 
Umstanden finden sich mehrere dieser Zustande in ein und derselben Cyste vor. 

Zur Unterscheidung von Cysten anderer Herkunft seien die aus Zellstrangen 
uber den Pseudofollikel entstandenen wie im Vorderlappen als "Zellstrang
cysten" bezeichnet. Charakteristisch fur sie ist neben dem Ort ihres Auf
tretens das Verhalten ihrer Wandung. Wahrend die aus den tubulosen Drusen 

c, 

J)z 

])z 

c, r, 
Abb.21O. Zellstrang?ysten in derZona intermedia einer menschlichen Hypophyse. Bei der mittleren Cyste (C,) 
ist, der unmittelbare tl"bergang ihrer Wandung in Driisenzellstrange dentlich zn erkennen. Dz Driisenzellstrang; 
hE hinteres Epithel einer RATHKEschen Cyste; Hl Hinteriappen; C,-, Zellstrangcysten verschiedener GroBe. 

Hinger. 25 J. Fix. Susa. 51-'. Paraffin. Azan. Vergr.l: 200. 

hervorgehenden Drusencysten (s. S. 345 f.) von einem gleichmaBigen und gleich
artigen Epithel ausgekleidet sind, zeigt die Wandung der sekundaren Cysten 
ein viel unruhigeres Bild (vgl. Abb. 210 und 228). Nicht nur, daB sich 
in ihr neben den chromophoben Intermediazellen oft zahlreiche basophile Inter
mediazellen vorfinden - vereinzelt konnen diese auch in alteren Drusencysten 
auftreten -, auch Gestalt und Hohe der Zellen ist in ein und derselben Cyste 
haufig starken Schwankungen unterworfen. Immer wieder wechseln einschichtige 
Stellen mit solchen, an denen die Zellen in zwei und mehreren Schichten uber
einanderliegen, ein deutliches Merkmal fUr die Herkunft aus Zellstrangen. Haufig 
stehen sie mit solchen noch in direktem Zusammenhang (s. Abb. 210). Die 
Zellstrangcysten der Zona intermedia gleichen demnach hinsichtlich Entstehung 
und Aussehen weitgehend jenen des Vorderlappens, von denen sie sich nur 
dadurch unterscheiden, daB sie keine ot-Zellen zeigen, wahrend diese in den 
Vorderlappencysten ziemlich regelmaBig nachzuweisen sind. Auf Spatstadien mit 
sehr starker Kolloidfullung der Hohle und entsprechender Dehnung und Ab
plattung des Epithels konnen sich die Merkmale der Zellstrangcysten, RATHKE-
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schen Cysten, Umschlagscysten und Driisencysten allerdings so stark verwischen, 
daB zumal bei gewohnlichem Sektionsmaterial eine Feststellung der Herkunft 
unmoglich wird. 

s) Die basophilen Zellen der Zona intermedia. 

Wahrend die basophilen Zellen des Vorderlappens immer innerhalb der 
von einer Basalmembran umschlossenen Zellstrange liegen, finden sie sich in 
der Zona intermedia nicht nur in den Zellstrangen sondern auch frei im Binde
gewe be der Region vor. Bald treten sie dabei als einzelne Zellen, bald als kleinere 
oder groBere Gruppen auf, die einer umh iillenden Basalmem bran vollig 
ent behren. Nicht selten bilden sie auch lange Zellreihen von 10-120 Jl Breite, 
die auf Sagittalschnitten parallel der Vorder-Hinterlappengrenze verlaufen und bei 
Fehlen von Hypophysenh6hle oder RATHKEschen Cysten direkt an den Vorder
lappen angrenzen. Es k6nnen auch mehrere dieser Zellreihen, nur durch schmale 
Bindegewebsziige getrennt, nebeneinander liegen. In ihrem farberischen Ver
halten stimmen diese reihenweise oder einzeln auftretenden basophilen Inter
mediazellen vollig mit jenen der Zellstrange iiberein. Sie haben seit langem die 
Aufmerksamkeit vor allem dadurch auf sich gezogen, daB sie sehr oft auch in 
das Gewebe des Hinterlappens eindringen. 

wx) Die Invasion der basophilen Intermediazellen ~n den Hinterlappen. 
Das Phanomen wurde zum ersten Male von THOM (1901) in der Hypophyse einer 

90jahrigen Greisin beobachtet, wo er "im Hinterlappen auf einer Seite zahlreiche stark cyano
phile Zellen" fand, "welche, mit dem Vorderlappenepithel zusammenhangend und ihm 
gleichend, ein Sarkom vortauschen" (s. auch Zitat S.291). Die Angabe THOMS wurde einige 
Jahre spater von ERDHEIM (IH03) und LOEWENSTEIN (1907) durch ahnliche Beobachtungen 
bestatigt; letzterer hielt aber die eindringenden Zellen fUr Hauptzellen. Der spezifisch 
basophile Charakter der Zellen wurde erst von LUCIEN (IH09) sowie von ERDHEIM und 
STUMME (IH09) erkannt. 

1m Anfangsstadium der Invasion ist leicht zu beobachten, wie basophile 
Intermediazellen einzeln das Bindegewebe der Zona intermedia verlassen und 
in das Parenchym des Hinterlappens einwandern (s. Abb. 211). Sie konnen sich 
dabei dem Verlauf von eindringenden BlutgefiiBen anschlieBen und der Ober
flache des GefaBbindegewebsstranges entlang wandern. Namentlich im Beginn 
der Infiltration und spater an der Randzone des Herdes im Innern des Hinter
lappens trifft man die Basophilen jedoch sehr oft auch abseits von GefaBen direkt 
im Glia- und Nervenfasergewebe. VerhaltnismaBig selten liegen sie beim 
Erwachsenen dagegen zwischen den Fasern des eindringenden GefaBbindegewebes 
selbst. Diese Befunde sprechen dagegen, daB die Basophilen lediglich passiv 
durch die GefaBe in den Hinterlappen mitgenommen werden. Das ganze Ver
halten der Zellen laBt sich in der Hypophyse des Erwachsenen gar nicht anders 
deuten, als daB sie aktiv in den Faserfilz des Hinterlappens einwandern, wie das 
im Gegensatze zur Ansicht spaterer Autoren auch von KOHN, STUMPF, VOGEL, 
GurZZETTI u. a. angenommen wurde. 

Die Gestalt der in den Hinterlappen eindringenden basophilen Intermedia
zellen ist namentlich bei den isoliert liegenden sehr wechselnd. Neben ovoiden und 
rundlichen Formen trifft man auch birnWrmige, vieleckige, langsgestreckte und 
gekriimmte an; die Kontur der Zellen zeigt namentlich bei Ie bensfrischer guter 
Fixierung oft kleine Protuberanzen wie auch langere Fortsatze, die in die Spalten 
des Fasergewebes vorfiihlen. All das weist auf eine amoboide Fortbewegungsart 
der Zellen hin, die moglicherweise durch eine chemotaktische Reizwirkung des 
Hinterlappens (GurzZETTI 1927b) angelockt werden. Die DurchschnittsgroBe 
der ZeBen betragt 12-14 fl, die der Kerne 6 Jl; sie sind also etwas kleiner als im 
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Vorderlappen. Doch kommen auch einzelne groBe Formen vor. Die Kerne 
der eindringenden zenen, die einen mittleren Chromatingehalt aufweisen, liegen 
regelmiiBig exzentrisch. Das Cytoplasma enthiilt wechselnde Mengen von Korn
chen, die das Verhalten und die Farbreaktionen der ,B-Granula zeigen. Nicht 
selten sind zwei- und mehrkernige basophile zenen (s. Abb.211), die durch 
amitotische Kernteilung entstanden sind. Sie finden sich zu allen Lebenszeiten 
bis ins Greisenalter. Auch LEWIS und LEE nehmen eine Vermehrung durch 
Amitose an. Bei starker Proliferation konnen auch Mitosen auftreten (GUIzzETTI 
1927b). 

Durch amitotische Vermehrung der eingedrungenen Basophilen, vor allem 
aber durch erhohten Nachschub aus der Zwischenzone, kann es zu einer zu
nehmenden Ausbreitung und Verdichtung der Infiltrationszone kommen. Dabei 

a 

Abb.211. Ein<iringen einzeln Iiegen<ier basophiler IntermediazeIIen in das Gewebe des Hinterlappens. a zwei· 
kernige basophile Interme<iiazeIIe; b mehrkerniges basophiles Plasmodium. 56jahriger Mann. 

Pneumonie. BOUIN. Paraffin. 51'. Kresazan. Vergr. 1 : 325. 

reihen sich die Zellen zum Teil palisadenartig den GefiiBbindegewebsstriingen 
entlang aneinander (s. Abb.212), zum Teil breiten sie sich zwischen diesen 
diffus oder in Striingen im Fasergewebe des Hinterlappens aus. Bei starker 
Invasion wird das letztere durch die Basophilen weitgehend verdeckt und schlieB
lich auch teilweise ersetzt. 1m Bereich dieser dichten Infiltrationsherde sind 
oft zahlreiche zweikernige Basophile zu beobachten; die durch amitotische Kern
teilungen entstehen. Auch basophile Plasmodien mit 4-10 und mehr Kernen sind 
anzutreffen. Bei starker Invasion kommt es vor, daB von einer Gruppe von 
Basophilen auch einzelne undifferenzierte zenen der Zona intermedia in den 
Hinterlappen mitgenommen werden, die sich dann erst hier zu basophilen 
Zellen differenzieren. Auch chromophobe Intermediazellen konnen solcher
maBen in den Hinterlappen gelangen. 

In dieser Weise schlieBt sich bei starker Infiltration ein Herd von dicht 
gelagerten basophilen Intermediazellen ohne Abgrenzung an das Ursprungs
gebiet an, wodurch der Bereich der Zona intermedia uber die ursprungliche 
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Grenze hinaus in den Hinterlappen hinein erweitert wird. An der Peripherie 
des Herdes ist gegen das Parenchym des Hinterlappens zu immer eine Auf
lockerung der Zellmasse festzustellen; zuletzt herrscht wieder der einzellige 
Ausbreitungstypus vor, so daB auch bei groBen Herden die auBerste Zone ein 
ahnliches Bild zeigt, wie es fiir den Beginn der Infiltration beschrieben wurde. 
Dadurch erhalt die Oberflache des Infiltrationsherdes bis zu einem gewissen 
Grade ein strahlenformiges 
Aussehen. 

Abweichend davon ist 
ein zweiter Typus der Infil
tration, bei dem die baso
philen Intermediazellen ge
schlossen in epithelartigen 
Strangen in den Hinter
lappen vordringen, wahrend 
die zwischen diesen liegen
den Gebiete mehr oder 
weniger frei von basophilen 
Einzelzellen sind (s. Abb. 
213) . Die unregelmaBig 
zackig gestalteten Strange 
werden von dicht aneinan
derliegenden Basophilen ge
bildet; sie zeigen an ihrer 
Oberflache keinerlei Ab
grenzung durch eine Basal
membran oder sonstiges 
Fasergewebe, sondern liegen 

, vollig nackt im Parenchym 
des Hinterlappens. Sie er
innern in ihrem Aussehen an 
die Zellstrange einer Ge
webekultur von Epithel
zellen. Diese Zellstrange 
sind es, die im alteren 
Schrifttum immer wieder 
den Vergleich mit carcino
matosen Epithelwucherun
gen veranlaBten (THOM, 

. _-:;;:: _ _ 111 

Abb. 212. Aufreihung von basophilen Intermediazellen (bIZ) 
entJang einem GefalJbindegewcbsstrang (Gb) im Innern des Hinter
Jappens (Ht). 56jahriger Mann. Pneumonie_ Fix. BOUIN. Para f-

fin. 5 fl. Kresazan. Vergr. 1 : 325. 

CASELLI, LOEWENSTEIN, LUCIEN). Der Unterschied gegeniiber diesen ergibt sich 
schon daraus, daB ebenso wie bei den eindringenden basophilen Einzelzellen auch 
bei den Strangen jedes Anzeichen einer destruierenden oder phagocytaren 
Tatigkeit fehlt. 

Bei der obigen Darstellung schloB ich mich der Anffassung jener Autoren an, 
die das Auftreten einzelner Basophiler im Hinterlappen auf eine Einwanderung 
durch aktive, amoboide Ortsveranderung dieser Zellen zuriickfiihren. Beim 
Eindringen von geschlossenen epithelialen Strangen handelt es sich 
dagegen urn ein mit Zellvermehrung verbundenes , in physiologischen Grenzen 
vor sich gehendes Wachstum, das von Zellstrangen der Zona intermedia aus in 
der Richtung zum Hinterlappen erfolgt und dem Grade der Zellvermehrung 
parallel geht. Das Eindringen der Zellstrange in das Gewebe der Neurohypophyse 
ist, wie GUIZZETTI richtig sagt, die natiirliche und einfache Konsequenz der 
Proliferation. 

Handbnch der mikroskop. Anatomie VI/3 . 21 
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1m Gegensatz dazu wird von anderen Autoren eine aktive Bewegung der 
Basophilen bestritten. So versucht DIECKMANN das Vorhandensein von Einzel
zellen wie "Alveolen" im Hinterlappen durch Heterotopie zu erklaren. Er 
stutzt sich dabei vor allem auf Untersuchungen bei Neugeborenen und Saug
lingen und nimmt an, daB die genannten Gewebselemente beim Einwachsen der 
bindegewebigen Septen und der GefaBe rein passiv in den Hinterlappen mit
genommen werden. Die Drusenschlauche und Alveolen sollen nach ihrer Ver
lagerung in basophile Einzelzellen zerfaIlen, also das Ausgangsmaterial fur die 
Basophilen sein. DIECKMANN verkennt dabei, daB die von ihm erwahnten Gebilde, 

die oHensichtlich den tu
bulosenDrusen(s. S. 338) 
entsprechen, Gebilde ei
gener Art sind, die J ahr
zehnte lang erhalten blei
ben konnen und sich, 

.~~~b='>b'" wenn uberhaupt, so nur 
teilweise in Basophile 
verwandeln. Es ist an Se
rienschnitten auch leicht 
zu erkennen, daB die tu
bu16sen Drusen eigenes 
Wachstum haben und 
nicht einfach von Ge
faBen mitgezogen wer
den. Dagegen soIl nicht 
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Abb. 213. Epitheiartige Strange von basophilen Intermediazellen (bE), 
die von der Zone intermedia aus in das Gewebe des Hinteriappens 
eindringen. hE Hinterwand der Hypophysenhiihie; Hl Gewebe des Hin-

teriappen8. Hinger. Fix. Aikohoi-Formal. Paraffin. 10 ". 

verallgemeinert werden 
darf, ergibt sich schon daraus, daB die Basophilen selbst beim Embryo und Neu
geborenen zumeist nicht im Bindegewebe des GefaBstranges, sondern auf dem
selben liegen, also wohl seiner Ober£lache entlang wandern. Auch das isolierte 
Vorkommen von Basophilen im Hinterlappengewebe abseits von GefaBen ist 
durch Heterotopie nicht erklarbar. Das alles gilt noch in erhOhtem MaBe fur 
die Invasion beim Erwachsenen, die, wie sich doch immer wieder beobachten 
laBt, nicht von einzelnen heterotopen Herden im Innern des Hinterlappens, 
sondern yom Rand der Zona intermedia ausgeht. Ich pflichte daher GUIZZETTI 
bei, wenn er es ablehnt, die regulare Basophileninvasion mit einer Heterotopie 
in Verbindung zu bringen. 

Die Ausgangspunkte der Basophileninvasion. Die basophilen Inter
mediazellen bevorzugen bei ihrem Eindringen in den Hinterlappen bestimmte 
Punkte der Zona intermedia, uber deren Lage die Ansichten der verschiedenen 
Autoren allerdings nicht vollig gleichlaufen. GUIZZETTI (1927b) unterscheidet 
eine mediolaterale und eine caudale Infiltrationszone. Die medio-
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laterale Infiltrationszone ist paarig. Man findet sie auf Horizontalschnitten 
zu beiden Seiten der Mitte in Gestalt zweier dreieckiger Felder (s. Abb. 214b). 
Die Basis der Infiltrationszone liegt im Bereich der Zona intermedia, die Spitze 
erstreckt sich mehr oder weniger weit in den Hinterlappen. Die Hohe dieser 
Infiltrationszone ergibt sich aus paramedianen Sagittalschnitten: Sie liegt 
hier im mittleren Drittel der Zona intermedia dicht unter der Eintrittsstelle der 
GefaBe in den Hinterlappen (s. Abb. 214a, punktiert). Bei starker Infiltration 
konnen die beiden Areale tiber die Mitte hinweg miteinander verschmelzen. Die 
caudale Infiltrationszone findet sich auf Sagittalschnitten am unteren 
Ende der Zona intermedia dicht bei der Kapsel der Hypophyse (s. Abb. 214a); 

f.f.\----t--:mlI 

·---::.,.c---c! -----a b 

c d 
Abb. 214 a-d. Schematische DarsteUung der PradiIektionssteUen fiir die Invasion der basophilen Intermedia
zellen. a und b Infiltrationszonen nach GUIZZETTI (1927b); a sagittaler Medianschnitt; b Horizontalschnitt; 
cI caudale Infiltrationszone; mll medioJaterale Infiltrationszonen; c und d Infiltrationszonen nach WADE 

(1938) c paramedianer Sagittalschnitt; d Horizontalschnitt. Weiteres im Text. 

sie bildet im ganzen eine halbmondformige, mit der Konvexitat gegen den Vorder
lappen gekehrte Zone. 1m Gegensatze zu den mediolateralen Zonen ist sie unpaar 
und median gelegen; gegen die Seiten zu nimmt sie an UInfang abo 

In manchen Fallen kommt es auch bei schwacher Infiltration zu einem 
ZusammenflieBen der einzelnen Zonen zu einem kontinuierlichen, aber immer un
gleichmaBigen Stratum. Sehr haufig sind Asymmetrien, so daB die Infiltration 
auf der einen Halite des Hinterlappens starker ist als auf der anderen. 

Die Basophilen der mediolateralen und der caudalen Infiltrationszone zeigen nach 
GmzzETTI gewisse Unterschiede, insofern die der letzteren im allgemeinen etwas kleiner sind 
(8-10 {t gegen 12-14 {t, Kern 5 {t gegen 6 {t). Der Kern ist bei den Zellen der caudalen 
Infiltration chromatinreicher, dunkler gefarbt. Ferner sind die Zellen mehr zu Alveolen 
gruppiert, die gewohnlich dicht beieinander liegen, so daB das Hinterlappengewebe stark 
zuriicktritt. An der Peripherie der Zone dringen die Basophilen aber auch hier wieder 
einzeln in das Hinterlappengewebe vor. 

Nach der Darstellung von WADE (1938) gibt es langs der Grenze von Vorder
und Hinterlappen 5 Stellen, von denen das Eindringen der Basophilen in den 
Hinterlappen seinenAusgang nehmen kann. Eine ist zentral gelegen (s. Abb. 214d, 
A), zwei auf der rechten und linken AuBenseite (B, C) und zwei zwischen beiden 
(D, E). Invasionen starken Grades gehen von den 5 Punkten aus, um dann 
langs der Zwischenzone mehr oder weniger zu verschmelzen. Bei schwacheren 
Invasionen liegt eine gewohnlich zentral (bei A), die beiden anderen seitlich bei 

21* 
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B und C. Bei Untersuchung in der Richtung von caudal nach kranial fand 
WADE beiderseits starke Variationen im Grad der Invasion. Am regelmaBigsten 
findet sich die Zone am caudalen Ende (s. Abb. 214c, bei Z), unregelmaBiger 
ist sie bei Y, am schwachsten bei X. 

Die Haufigkeit des Vorkommens von basophilen Zellen im Hinter
lappen. VOGEL sah vom 2. Lebensjahr an in nahezu 100% del' FaIle eine Ein
wanderung. TOLKEN (1912) beobachtete sie unter 105 Hypophysen 50ma!. 
DIECKMANN (1924) fand bei Kindem unter einem Jahr in der Halite der unter
suchten FaIle (64) Drusenelemente VOl', worunter er sowohl basophile Zellen als 
auch tubulose Drusen versteht. In Drusen von 1-70 Jahren traf er sie dagegen 
nur in 39% der FaIle (41) an. SCHONIG (1926) beobachtete bei 67 Hypophysen 
19mal starkere Einwanderung. Nach LEWIS und LEE (1927) dagegen sind die 
Basophilen ein normaler und konstanter Bestandteil des Hinterlappens. Sie 
trafen sie in 30 Drusen von 0-73 Jahren standig an. Die niedrigen Zahlen von 
TOLKEN und DIECKMANN erklaren sie daraus, daB diese keine vollstandigen Serien 
untersuchten. GUIZZETTI fand die medio-Iaterale Infiltration fur sich allein 
zwischen 11-48 Jahren nur in einzelnen Fallen vor. In einem Viertel der FaIle 
zwischen 11-75 Jahren war nur die caudale Infiltration vorhanden. Beide 
Infiltrationen zusammen fanden sich in einem Drittel del' Falle von 16-73 J ahren. 
LEARY und ZIMMERMANN stellten in 64,7% von 153 Hypophysen Infiltration fest. 
BUTT und VAN WARD (1935) trafen in 84% von 126 untersuchten Hypophysen 
eine Infiltration an. Ein ahnlicher Prozentsatz wird von SCRIBA angegeben 
(80% bei 287 Hypophysen beiderlei Geschlechts imAlter von 21-90 Jahren). Da 
BUTT wie SCRIBA Stnfenschnitte mit 70 bzw. 200 f1 Zwischenraum untersuchten, 
ist anzunehmen, daB sich die von ihnen gefundenen Prozentsatze mit Invasion 
bei Untersuchung liickenloser Serien noch weiter erhohen wurdcn. PLAUT (1935) 
fand die Infiltration bei Erwachsenen wie Kindem praktisch immer VOl', wenn 
er eine hinreichend groBe Zahl von Schnitten untersuchte. 1m ganzen ergibt 
sich, daB das Eindringen del' Basophilen in den Hinterlappen vie I 
haufiger stattfindet, als von TOLKEN, DIECKMANN, SCHONIG, GUIZZETTI u. a. 
angenommen wurde. 

Del' Umfang del' Basophileninvasion. Seit langem ist bekannt, daB 
die Menge del' in den Hinterlappen eingedrungenen Basophilen groBen Schwan
kungen unterliegt. Die alteren Angaben hierriber beruhen allerdings haufig 
nul' auf Schatzungen, die an einem odeI' wenigen Schnitten vorgenommen 
wurden. Nach dem vorausgehend Gesagten ist es klar, daB sich dabei je nach 
del' Lage des Schnittes ein ganzlich falsches Bild ergeben kann. Erst in neuerer 
Zeit werden del' Schatzung wenigstens Stufenschnitte zugrunde gelegt (KRAUS 
und TRAUBE 1928, SCRIBA 1936, WADE 1938). Nach SCRIBA, del' vier verschiedene 
Starken unterscheidet, besitzen im Durchschnitt 55 % del' Hinterlappen Er
wachsener einen groBen bzw. sehr groBen Basophilengehalt; bei weitercn 21 % 
ist er "maBig groB" und nur bei 4% enthalt del' Hinterlappen sehr wenige Baso
phile; bei 20 % fehlen sie. 

WADE unterscheidet 5 Gruppen. Gruppe 1: Fehlende Einwanderung; 
hochstens einige wenige Zellen im Hinterlappen. Gruppe 2: Schwache Ein
wanderung; die groBte Zellmasse, die in einem Gesichtsfeld innerhalb des 
Hinterlappens gefunden wird, ist geringer als ein Viertel des Gesichtsfeldes 
(2/3 in. Obj.; Ok. 2 1). Gruppe 3: Mittlere Einwanderung: GroBer als 1/4, 
kleiner als 1/2 Gesichtsfeld. Gruppe 4: Starke Einwanderung; graBer als 1/2, 
kleiner als 3/4 Gesichtsfeld. Gruppe 5: Sehr starke Einwanderung; groBer 
als 3/4 Gesichtsfeld. Nach WADE orientier~n Horizontalschnitte riber die Invasion 

1 Entspricht etwa einem Objektiv von 16 mm Brennweite und einem Okular 5 X, also 
einer 50-6Ofachen VergroBerung. 
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besser als Sagittalschnitte, wahrend SCRIBA die letzteren fUr zuverlassiger und 
ubersiehtlicher hiilt. 

Der Ein£luB des Alters. 1m Hinterlappen des Neugeborenen und Saug
lings trifft man in der Regel nur geringe Mengen von basophilen Zellen an; ihre 
Anwesenheit in dies em Altersstadium wurde unter anderen vonERDHEIM, VOGEL, 
DIECKMANN, LEWIS und LEE, GUIZZETTI, SCRIBA, WADE festgestellt. Ieh kann 
ihr Vorkommen bestatigen und die Angaben dahin erweitern, daB das Auftreten 
von Basophilen in der Neurohypophyse schon um die Mitte der Embryonalzeit 
zu beobachten ist (s. S. 327f,). Nach GUIZZETTI sollen aber nun diese, wahrend der 
ersten Lebensjahre nachweisbaren Basophilen keine richtigen Basophilen sein 
und wieder verschwinden. Er beruft sich dabei auch auf ERDHEIM, der die Baso
philen des Neugeborenen als "Fetalform" bezeichnet. Die eigentliche Ein
wanderung beginnt nach GUIZZETTI fruhestens und in seltenen Fallen erst gegen 
Ende des 1. Jahrzehntes. Sein jungster Fall war 7 Jahre alt; eine ausgesprochene 
Invasion fand er erst bei einem lljahrigen, TOLKEN sogar erst bei einem 18jahri
gen, COOPER bei einer 20jahrigen. 

Es ist richtig, daB die Granula der basophilen Intermediazellen einer Saug
lingshypophyse zumeist feiner und sparlicher sind als in den reifen bI-Zellen 
des Erwachsenen. Den gleichen Unterschied gegenuber den reifen ZeBen zeigen 
aber auch die jungen bI-Zellen der erwachsenen Druse, von denen sich die 
bI-ZeIlen der Sauglingshypophyse nicht wesentlich unterscheiden. Es ist 
meines Erachtens daher unberechtigt, die letzteren als besondere Form abzu
trennen, zumal sich ja auch durch die Jahre der Kindheit immer wieder das 
Eindringen von einzelnen Basophilen feststeBen laBt. Nach all dem scheint 
mir also der von GUIZZETTI angegebene Zeitpunkt fUr den fruhesten Beginn der 
Invasion zu spat zu sein. Dagegen pflichte ich GUIZZETTI bei, daB die zur Em
bryonalzeit oder in der Kindheit eingedrungenen Basophilen fUr gewohnlich 
nicht als heterotope Ausgangsherde fur spatere Zeiten erhalten bleiben, sondern 
wie es auch beim Erwachsenen der Fall ist, nach und nach zugrunde gehen. 
Es ist aber moglich, daB ausnahmsweise der eine oder andere dieser Herde er
halten bleibt und spater proliferiert. Auf diese Weise lieBen sich die abge
schlossenen basophilen Herde erklaren, die in seltenen Fallen tief im Innern der 
Neurohypophyse ohne Zusammenhang mit der Oberflache angetroffen werden. 

1m ganzen genommen ist der Umfang der Invasion wahrend des 1. Jahr
zehntes normalerweise nur sehr gering. Demgegenuber kommt es im 2. und 
noch mehr im 3. Jahrzehnt zu einer wesentlichen Verstarkung der Einwanderung, 
die nach allgemeiner Auffassung mit fortschreitendem Alter weiter zunimmt. 
1m einzelnen bestehen allerdings in den Angaben der Autoren gewisse Unstimmig
keiten. KOHN bemerkt, daB sich die Basophilen vorwiegend im spateren Lebens
alter vorfinden; aber auch in mittleren Jahren (um die 40) traf er sie oft in voller 
Ausbildung an. Nach GUIZZETTI nimmt die Invasion vom 10. Jahr bis zum 
Greisenalter fortschreitend zu, sowohl hinsichtlich der Zahl der Drusen, die Ein
wanderung zeigen, wie hinsichtlich der Ausdehnung der Invasion. Zwischen 
10-20 Jahren fand er sie bei 1/3 (und zwar nur maBig stark), zwischen 20-30 
in 2/3, zwischen 30-85 Jahren in 4/5 seiner FaIle vor. Auch STUMPF, COOPER, 
KIYONO, SCHONIG, LEWIS und LEE, KRAUSE und TRAUBE, PARSONS, SPARK, 
LEARY und ZIMMERMANN u. a. stellten mit fortschreitendem Alter eine Zunahme 
der Einwanderung fest. KRAUSE und TRAUBE trafen bei Mannern unter 
30 Jahren im Hinterlappen keine oder nur sparliche Basophile an. Naeh 
RASMUSSEN (1928), des sen Messungen sich aber auf den gesamten epithelialen 
Anteil der Zona intermedia, also nicht nur auf die einwandernden Basophilen 
beziehen (s. auch Tabelle 6 auf S. 43, ferner Abb. 29), scheint dieser mit dem 
Alter etwas anzuwachsen. Statistisch gesichert ist die Zunahme aber nur bei 
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einem Vergleich des Wertes unter 30 Jahren mit dem iiber 60. BUTT und 
VAN WARD (1935) trafen die starkste Infiltration zwischen 61-70 Jahren; 
aber auch bei Individuen unter 30 Jahren fanden sich Beispiele kraftiger 
Infiltration. SCRIBA (1936) behauptet, daB vom 3. Jahrzehnt an im Durchschnitt 
keine erhebliche Zunahme der Basophilen mehr festzustellen ist. 

1m ganzen geht aus den im Schrifttum vorliegenden Angaben hervor, daB 
auch bei gesunden Menschen mittleren Alters, namentlich beim 
mannlichen Geschlecht, im Hinterlappen reichliche Mengen von 
basophilen Intermediazellen angetroffen werden konnen. Ihr Vor
kommen ist also ein normaler Befund, der nicht erst, wie LUCIEN (1911) glaubte, 
im hohen Alter auftritt. Des weiteren steht fest, daB sich der Umfang der 
Infiltration mit fortschreitendem Alter gewohnlich verstarkt. 

AIlgemein giiltige Feststellungen sind um so schwieriger, als in jedem Lebens
alter starke Schwankungen auftreten konnen. Selbst im Greisenalter kommen, 
wie Beobachtungen von TOLKEN, KOlIN, KRAus, GurzzETTI u. a. zeigen, FaIle 
vor, bei denen die Basophilen im Hinterlappen mehr oder weniger vermiBt 
wurden. 

Ob Beziehungen zwischen Konstitution und Starke der Hinterlappen
invasion bestehen, ist fraglich. SCHONIG veranlaBte die Beobachtung, daB 
drei durch Ungliicksfall Verstorbene im Alter von 24, 30 und 34 Jahren eine be
sonders starke Einwanderung von Basophilen aufwiesen, die Frage aufzuwerfen, 
ob bei Menschen, die aus voller Gesundheit heraus pli:itzlich sterben, die Ein
wanderung starker angetroffen wird als bei den durch lange Krankheit Ge
schwachten. KRAus und TRAUBE (1928), die im Vorderlappen eine Beziehung 
zwischen Menge der Basophilen und Konstitutionstypus annehmen (s. S.191), 
vermissen eine solche im Hinterlappen. So war der Hinterlappen von Mannern, 
deren Vorderlappen groBe Mengen von Basophilen enthielt, davon fast £rei. 
Auch SCRIBA, sowie LEARY und ZIMMERMANN (1937) sprechen sich zur Frage 
in ablehnendem Sinne aus. 

Der EinfluB des Geschlechts auf den Basophilengehalt des Hinter-
1 a p pen s. N ach G UIZZETTI (1927 b) ist die Infiltration beim mannlichen Geschlecht 
sicher starker als beim weiblichen, bei dem sie im Durchschnitt spater beginnt 
und geringe Grade erreicht. Zum gleichen Ergebnis kommen KRAUS und TRAUBE, 
die im Hinterlappen von 26-28jahrigen Frauen jede Einwanderung von Baso
philen vermiBten. In Ubereinstimmung mit diesen Beobachtungen steht, daB 
nach den quantitativen Untersuchungen von RASMUSSEN die Parenchymmenge 
der Zwischenzone beim Mann zu allen Lebenszeiten etwas groBer ist als bei 
der schwangeren oder nicht schwangeren Frau (s. Abb. 29, S. 44). Auch SCRIBA 
gewann den Eindruck, daB sich im Hinterlappen der Frau im allgemeinen weniger 
Basophile vorfinden als beim Mann. Ebenso fanden LEARY und ZIMMERMANN, 
SPARK sowie WADE bei weiblichen Driisen schwachere Einwanderung als bei 
mannlichen. Nach all diesen Beobachtungen diirfte es erwiesen sein, daB der 
Hinterlappen beim mannlichen Geschlecht haufiger und reichlicher 
Basophile enthalt als beim weiblichen. 

Bemerkenswert ist ferner die Angabe von ERDHEIM und STUMME (1909), 
daB bei Schwangeren das Eindringen von Basophilen in den Hinterlappen ver
miBt wird. 1m Gegensatze dazu beobachtete VOGEL (1912) in 8 von 11 Schwan
gerschaftsfallen eine lebhafte Einwanderung. Bei eigenen Untersuchungen 
an 32 Schwangerschaftshypophysen fand ich weder die eine noch die andere 
Angabe voll bestatigt; entgegen ERDHEIM konnte ich kein volliges Fehlen der 
Basophilen im Hinterlappen feststellen, andererseits war aber die Menge der 
eingedrungenen Zellen entgegen VOGEL im Vergleich zum Befund bei Nicht
schwangeren doch sichtlich vermindert. 
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Die Ursache und Bedeutung des Unterschiedes in der Infiltrationsstarke 
beim mannlichen und weiblichen Geschlecht ist unbekannt. Eine voraus
gegangene Schwangerschaft allein kann fiir die schwachere Infiltration bei weib
lichen Hypophysen nicht die Ursache sein, da sich dieser Befund, wie die FaIle 
von KRAus und TRAUBE zeigen, auch im Hinterlappen von Nulliparen 
erheben laBt. 

f3f3) Die Herkunft der Zell8trange und der basophilen Zellen der Zona intermedia. 
Fiir die Beantwortung der Frage, ob den basophilen Zellen der Zona inter

media eine selbstandige Bedeutung zukommt, ist die Klarung ihrer Herkunft 
von wesentlicher Bedeutung. Seit langem stehen sich hier zwei Theorien gegen
iiber. Nach der einen entstammen die in den Hinterlappen eindringenden Baso
philen dem Vorderlappen (THOM, ERDHEIM 1903, 1927, LOEWENSTEIN, THAON, 
VOGEL, STUMPF, HOPPLI, BERBLINGER, DAYTON, V. HANN, }(ASCHE, PIETSCH 
u. a.). Die zweite Auffassung dagegen geht dahin, daB die Basophilen aus den 
indifferentenZeIlen der Pars (Zona) intermedia entstehen (CuSHING und GOETSCH 
1910, LEWIS 19101, TOLKEN, ASCHOFF, GOLDZIEHER, PLAUT, SCHONIG, KIYONO, 
GurzZETTI, LEWIS und LEE, ORLANDI, RASMUSSEN, CuSHING, WADE u. a.). Eine 
zwischen beiden Extremen vermittelnde Auffassung vertritt LUNGHETTI, der 
eine Herkunft aus dem "lobo paranervoso" sowie aus den ventralen und lateralen 
Ubergangsrandern des Vorderlappens annimmt. 

1m nachfolgenden solI zuerst die Entstehung der Zellen im Laufe der em
bryonalen Entwicklung und dann ihre Herkunft in der Driise des Erwachsenen 
dargestellt werden. 

Die Entstehung der Zellstriinge und das erste Auftreten der basophilen 
Intermediazellen zur Embryonalzeit. Die ersten Zellstrange der Zona intermedia 
treten schon in verhiiltnismaBig friiher Embryonalzeit auf. So sind ihre Anlagen 
in der in Abb. 15 wiedergegebenen Hypophyse eines lOwachigen Embryos bereits 
deutlich sichtbar. Es sind teils schlauchartige, mit Lumen versehene Ausbuch
tungen, teils geschlossene Epithelstrange, die beide aus dem zellreichen, hohen 
Epithel der Dorsalwand des Hypophysenblaschens hervorgehen, im weiteren 
Verlauf in den zwischen diesem und der Hinterlappenanlage gelegenen Mesen
chymstreifen vordringen und hier Knospen treiben. Ein Teil der Schlauche 
entwickelt sich zu tubulasen Driisen, ein anderer verliert das Lumen und 
unterscheidet sich schlieBlich nicht von den aus kompakten Anlagen ent
standenen Striingen. 

Schon bei 17-18 Wochen alten menschlichen Embryonen liiBt sich die 
Anwesenheit von basophilen Zellen feststellen. Das Epithel der Hinterwand 
besteht zu dieser Zeit aus dicht gedrangten, cytoplasmaarmen ZeIlen, 
deren Kerne in mehrfacher Schicht iibereinander liegen. In den oberen Lagen 
sind sie vorwiegend liinglich, in den tieferen dagegen oval und rundlich; dem 
entsprechen zylindrische, polygonale und rundliche Zell£ormen. Die Epithel
hahe betragt 27-36/1. Zwischen diesen zahlreichen, noch undifferenzierten 
Zellen sind einzelne cytoplasmareichere Formen eingestreut (s. Abb.215), die 
sich durch feine, mit Azan leuchtend blau, mit Kresofuchsin schwarzblau oder 
dunkelviolett gefiirbte Granula auszeichnen, fiirberisch also das gleiche Verhalten 

1 Der Gedanke wurde fiir die menschliche Hypophyse erstmals wohl1910 von CUSmNG 
und GOETSCH sowie D. LEWIS ausgesprochen. Erstere bezeichnen die in den Hintedappen 
eindringenden Zellen als "unaltered cells of the pars intermedia"; LEWIS schreibt: "These 
cells (invading the posterior lobe) are not be regarded as invasions from the anterior lobe 
but as distinct cellular elements of the Hypophysis, forming what has been called by HERRING 
the pars intermedia." Die ersten eingehenden Untersuchungen zur Frage der Herkunft 
stammen von TOLKEN (1912). 
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zeigen, wie die urn diese Zeit auch im Vorderlappen schon anzutreffenden ,B-Zellen 
Auch in den vom Epithel abzweigenden Zellstrangen sind sie in geringer Zahl 
vorhanden. Einzelne der im Hinterwandepithel oder in den Zellstrangen gele
genen Basophilen haben sogar den geschlossenen Epithelverband bereits ver
lassen, urn in das interstitielle Mesenchymgewebe einzudringen. Die groBten 
dieser basophil en Zellen besitzen einen Durchmesser von 12-14 fl, die Granula 
sind noch sehr fein und erst in maBiger Zahl vorhanden. Bei einem Embryo 
von 180 mm S.S.L. fanden sich einzelne dieser basophilen Zellen bereits im Gewebe 
der Neurohypophyse vor. Aus diesen Befunden geht einwandfrei hervor, daB 
schon in der Embryonalzeit in der Hinterwand des Hypophysen
sackchens wie in den ihr entstammenden Zellstrangen basophile 

Abb. 215. ZeIIstrange mit basophil en IntermediazeIIen, die vom hinter en EpitheI der Hypopnysenniihle ans
gehen nnd gegen den Hinterlappen vordringen. bZ basophile IntermediazeIIen; G BlntgefiW; hE hinteres 
EpitheI der Hypophysenhiihle; HI HinterJappen; unZ undifferenzierte ZcIIen; ZstrZeIIstriinge. Menschlicher 

Embryo von 145 mm S.S.L. Fix. BOUIN. 10 ". Kresazan. Vergr. 1: 330. 

Zellen entstehen. DaB diese Basophilen, wie eine Reihe von Autoren fiir 
die postembryonale Zeit behauptet, aus dem Vorderlappen eingewandert sind, 
ist hier mit volliger Sicherheit auszuschlieBen. 

1m Laufe der weiteren Embryonalentwicklung nimmt die Bildung von baso
philen Zellen wie ihre Abwanderung ins Bindegewebe der Zona intermedia 
noch sichtlich zu. Besonders reichlich treten sie am unteren Ende der Zona 
intermedia, im Bereich der spateren caudalen Infiltrationszone auf. Die frei 
im Bindegewebe gelegenen Basophilen vermehren sich stellenweise zu kleinen, 
nicht abgegrenzten Zellgruppen; andere finden sich im Gewebe des Hinterlappens, 
zum Teil entlang von GefaBen, zum Teil einzeln, abseits von diesen. Ein Beispiel 
dafiir bietet Abb. 216, die einen Ausschnitt aus dem Hinterlappen eines 6 Monate 
alten Embryos wiedergibt. Man sieht einen schragen Langsschnitt durch ein 
aus der Pars intermedia eingedrungenes BlutgefaB, in dessen Umgebung sich 
eine groBere Anzahl von basophil en Intermediazellen befindet. Auch die im 
rechten unteren Quadranten der Abbildung sichtbare Reihe von bI-Zellen 
liegt einem tiefer gelegenen, in diesem Schnitt nicht getroffenen GefaB auf. 
Daneben finden sich aber auch einzelne isoliert liegendc bI-Zellen. Das Ein
dringen von basophilen Intermediazellen in den Hinterlappen ist 
demnach schon wahrend der zweiten Halfte des Embryonallebens 
zu beobachten. 

Gegen Ende der Embryonalzeit nimmt die proliferative Tatigkeit des dor· 
salen Epithels ab, ohne jedoch vollig zu erloschen, so daB sie auch beim Neu
geborenen noch nachweisbar ist. Sie bleibt auch wahrend der Kindheit erhalten. 
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Selbst beim Erwachsenen im 2. und 3. Jahrzehnt trifft man noch Zusammen
hange zwischen dorsalem Epithel der Hypophysenh6hle bzw. einer RATHKEschen 
Cyste und Zellstrangen an (s. z. B. Abb. 202, ferner RASMUSSEN 1930, Abb. 1), 
die auf eine Fortdauer der proliferativen Fahigkeit hinweisen. Nach GUIZZETTI 
kann sie beim Erwachsenen auch erneut wieder auftreten. 

In der Zona intermedia von Neugeborenen und Sauglingen habe ich, in 
Bestatigung BERBLINGERS (1927) und im Gegensatze zu einer Angabe SCHONIGs, 
stets basophile Intermediazellen angetroffen. 

Abb. 216. Randzone des Hinterlappens eines 6 Monate alten mensehliehen Embryos. Man sieht zahlreiche 
basophile Intermediazellen, die teils einzeln (b,), teils entlang der Wandung von Gefiil.len (b,) in das Fasergewebe 
des Hinterlappens (HI) eindringen. G Blutgefiil.l; im Innern desselben einige Erythroeyten; b, basophile 
IntermediazeJle im Innern eines ZeJlstranges der Zona intermedia. ME 47. (23 em S. S.L.). Fix. BoulN. Paraffin. 

7 p. Kresazan. Vergr. 1 : 540. 

Die Herkunft der basophilen Intermediazellen in der Hypophyse des Erwachsenen. 
Lange Zeit war es unentschieden, ob die im Hinterlappen der Erwachsenen 
auftretenden Basophilen dem Vorderlappen oder der Pars intermedia ent
stammen. Noch 1927 erklarte BERBLINGER unter Ablehnung des von ASCHOFF, 
TOLKEN, SCHONIG u. a. vertretenen Standpunktes, daB eine wirkliche Begriindung 
da£iir £ehle, "die Basophilen im Hinterlappen von den Basophilen, die man im 
Vorderlappen kennt, abtrennen zu wollen". Nach PIETSCH (1930) kann man in 
einem groBen Teil der Fane, besonders bei massenhafter Basophileneinwanderung, 
einen kontinuierlichen Zusammenhang dieser Basophilen mit jenen des Vorder
lappens beobachten. Fur einen Teil der Basophilen nimmt aber auch PIETSCH 
ebenso wie BERBLINGER, HOPPLI, KASCHE, DAYTON an, daB sie "offenbar aus 
dem hinteren Belag der Hypophysenh6hle hervorgegangen sind". In letzter 
Zeit gewinnt die Auf£assung mehr und mehr an Boden, daB die in den Hinter
lappen eindringenden Basophilen ausschlieBlich oder wenigstens vorwiegend 
der Zona intermedia entstammen (s. z. B. SCRIBA 1936, WADE 1938). Durch 
die Arbeiten von LEWIS und LEE (1927), RASMUSSEN (1930) und namentlich 
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durch die sehr eingehenden Untersuchungen von GUIZZETTI (1927b) wurde 
erwiesen, daB die Basophilen der Zona intermedia beim Erwachsenen in groBer 
Zahl aus der Dorsalwand der Hypophysenhohle und der RATHKEschen Cysten 
wie auch aus den Zellstrangen und sekundaren Cysten hervorgehen. GUIZZETTI 
und RASMUSSEN haben dafUr uberzeugende Bilder gegeben, die ich in meinen 

J ill III JJy 

eigenen Praparaten voll besta
tigt fand. Seltener verwandeln 
sich Epithelzellen der Um
schlagscysten und der Drusen
cysten in basophile Zellen; auch 
sie konnen dann aus dem Zell
verband der Cysten in das 
Bindegewebe der Zona inter
media austreten und schlieBlich 
in den Hinterlappen gelangen. 

DaB basophile Zellen im 
Bereich der Zona intermedia 
entstehen, kann nach den vor
liegenden Befunden nicht mehr 
bestritten werden. Gegenstand 
der Kontroverse ist dagegen 
noch der besondere Charakter 
dieser Basophilen und der An
teil der Basophilen des V order
lappensan der Infiltration. Was 
die letztgenannte Frage betrifft, 
so gelangen die Basophilen des 

.--1111 Vorderlappens nach der An
nahme von BERBLINGER(1927) 
auf zwei Wegen in den Hinter
lappen, namlich seitlich dort, 
wo die Brucke von Vorderlap
pengewebe auf den Hinter
lappen hinuberreicht, dicht 
unter der Hypophysenkapsel; 
zweitens in der Mitte, dort, wo 
die GefaBe in den Bindege
webspfeilern verlaufen, die sich 
zwischen den beiden Lappen 
ausdehnen. 

Abb.217. Starke Infiltration des Hinterlappens mit basophil en 
Intermediazellen. Diese entstammen hie. unzweideutig dem 
hinteren Epithel der Hypophysenhohle, die in dies em FaJle auller
gewohnlich lange und vollstiindig erhalten ist. Ah Ast der Art. 
hypophys. inferior; Bg sklerosierter Bindegewebsstreifen am 
caudalen Umschlag der Hypophysenhohle; Hh Hypophysen· 
hohle; Ht Hinterlappengewebe; K bindegewebige Kapsel der 
Hypophyse; V Kapselvene. Hinger. 30 Jahre. Fix. Alkohol· Daes nach Verschwinden der Formol. Paraffin. 10 1'. Azan. Vergr. 1: 32. 

Hypophysenhohle oft schwer 
ist, eine scharfe Grenze zwischen Vorderlappen undZona intermedia zu ziehen und 
ein Eindringen von Zellmaterial des Vorderlappens auszuschlieBen, sind Unter
suchungen an Drusen mit vollig erhaltener Hypophysenhohle von besonderem 
Interesse. Falle dieser Art werden von beiden Parteien ins Treffen geflihrt. Schon 
SCm)NIG beschreibt eine Druse, bei der zwischen Vorder- und Hinterlappen eine 
groBeeinheitliche, etwa 1 mm tiefe Kolloidcyste lag, so daB keine direkten Beriih
rungsstellen zwischen beiden Teilen gefunden wurden. Trotzdem waren hinter der 
Mitte der Cyste im Hinterlappen massenhaft basophile Zellen vorhanden. Gegen 
diese Beobachtung macht BERBLINGER (1927) geltend, daB nach seinen Erfah
rungen gerade bei Hypophysen mit erhaltener Hohle im Hinterlappen nur selten 
basophile Zellen anzutreffen sind. Aber auch wenn sie vorhanden sind, konnen 
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sie nach BERBLINGER trotz der Trennung durch die Hypophysenhohle aus dem 
Vorderlappen eingewandert sein, da seitlich zwischen Vorder- und Hinterlappen 
eine Zellbrucke besteht. An Hand der vorliegenden Angaben liWt sich nicht 
feststellen, wieweit dieser Einwand bei dem SCH<)NIGschen Fall zutrifft, fur 
einen von mir selbst beobachteten Fall besitzt er jedenfalls keine Gultigkeit. 

Es handelt sich um die in Abb. 31 im Ubersichtsbild wiedergegebene, schon 
auf S. 299 erwahnte Druse, bei der Vorder- und Hinterlappen durch eine bis zu 
2,5 mm breite kolloidgefullte Hohle getrennt sind. In dieser Druse ist im Hinter
lappen eine sehr kraftige Invasion basophiler Zellen zu erkennen (s. Abb. 217), 
die ohne Zusammenhang mit seitlichen Beruhrungsstellen zwischen Vorder
lappen und Hinterlappen steht. Wo solche wie auf Abb.32 vorhanden sind, 
besteht keine Infiltration. Andererseits ist an den Infiltrationszonen die Ent
stehung der Basophilen aus der dorsalen Wand der Hypophysenhohle, wie 
namentlich aus den Zellstrangen der Zona intermedia, einwandfrei zu erkennen. 
Hier laBt sich also mit Sicherheit behaupten, daB die gesamten, stark ausgebil
deten Infiltrationsherde von Basophilen besiedelt werden, die in der Zona 
intermedia entstanden sind, sich also genetisch ausschlieBlich auf das 
hintere Epithcl des Hypophysensackchens zuruckleiten. 

Von manchen Autoren wurde namentlich die caudale Infiltrationszone mit 
einem Einwuchern von Basophilen des Vorderlappens in Verbindung gebracht. 
Die hier bestehenden Verhaltnisse wurden erst von GUIZZETTI (1927b) geklart. 
Darnach kann man bei Neugeborenen und Sauglingen hinsichtlich des Verhaltens 
dieser Region 2 Gruppen unterscheiden: Bei der ersten liegt der caudale Umschlag 
der HypophysenhOhle dicht der Kapsel an; hier ist hinter der Hohle kein Fort
satz von Drusengewebe zu sehen. Bei der zweiten erstreckt sich vom unteren 
Ende der Hypophysenhohle aus zwischen Kapsel und Hinterlappen ein schmaler 
Streifen von Drusengewebe nach ruckwarts; er wurde von MARRO (1905) be
schrieben und als prolungamento falciforme inferiore bezeichnet. 

Die weitere Entwicklung vollzieht sich nach GUIZZETTI in folgender Weise. 
Bei der erst en Gruppe kann die geschilderte Lage des caudalen Umschlags 
erhalten bleiben; von der Dorsalwand aus bilden sich meist einige Zcllstrange, 
von denen die caudale Infiltration ihren Ausgang nimmt. In andern Fallen 
dieser Gruppe ruckt das caudaleEnde etwas von der Kapsel abo So sah GUIZZETTI 
bei 2~3jahrigen Kindern, daB der caudale Umschlag der Hypophysenhohle 
in einiger Entfernung von der Kapsel endigte, wahrend sich in den Zwischenraum 
ein Streifen von Epithelzellen eingeschoben hat. Derselbe kann sich aus folgenden 
drei Komponenten zusammensetzen: 1. Aus mehreren Drusenblaschen, die sich 
aus dem caudalen Umschlagsrand der Hypophysenhohle gebildet haben; sie 
entsprechen den Evaginationen des kranialen Endes und sezernieren wie diese 
mucinhaItigen Sekrete; sie konnen sich spaterhin zu Cysten erweitern (ca u
dale Evaginationen bzw. caudale Umschlagscysten), 2. aus Zellstrangen 
von undifferenzierten und prabasophilen Zellen; sie liefern durch Rcifung die 
basophilen Zellen der caudalen Infiltration und 3. aus tubu16sen Drusen. Die 
drei Komponenten sind nicht immer vollzahlig vorhanden; der Streifen kann 
auch nur aus einer oder zweien derselben bestehen. Jedenfalls stammt die 
caudale Infiltration bei dieser ersten Gruppe vom hinteren Epithel der Hypo
physenhohle. Das Gebiet ist auch nach Verschwinden der HypophysenhOhle 
gegen den Vorderlappen gut abzugrenzen. 

Die zweite Gruppe is!; durch das Vorhandensein des MARRoschen Fort
satzes gekenRzeichnet. MARRO (1905) hat diese Bildung folgendermaBen be
schrieben: "Am Sagittalschnitt von menschlichen Hypophysen macht das Drusen
gewebe an der Unterflache des ofteren nicht entsprechend dem Sulcus Halt, der 
makroskopisch die beiden Lappen zu trennen scheint. Es schickt vielmehr oft 
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einen dunnen, sichelformigen Fortsatz nach hinten, der von Drusentubuli mit gut 
sichtbarem Lumen und auch von Kolloidgewebe gebildet wird und sich zwischen 
Kapsel und Hinterlappen erstreckt. Von einem derartigen zungenformigen 
Fortsatz kann die gauze untere Seite bedeckt sein." Weiter fUgt MARRO hiuzu, 
daB die den Fortsatz bildenden Elemente sich nicht immer auf den Raum zwischen 
Hinterlappen und Kapselbindegewebe beschranken, sondern auch zwischen die 
Fasern des Hinterlappens selbst eindringen konnen. Der MARRosche Fortsatz 
kann sich von der Embryonalzeit bis ins Greisenalter vodinden. 

Fur die Beurteilung des MARRoschen Fortsatzes und seiner Beziehungen 
zur caudalen Infiltration ist es wichtig, einen Blick auf seine Genese zu weden, 
zumal derselbe in der Druse des Erwachsenen falschlicherweise oft als ein gegen 
den Hinterlappen zu vordringender Streifen von Vorderlappengewebe betrachtet 
wird. Wie Abb. 17 (S.30) zeigt, konnen die ersten Zellstrange und Drusen· 
gange, die zu seiner Bildung fUhren, schon bei 13-14 Wochen alten Embryonen 
sichtbar sein. Sie entstammen dem untersten Teil der Dorsal wand der Hypo. 
physenhOhle. Sehr deutlich tritt die Anlage des MARRoschen Fortsatzes in Abb. 21 
bei einem Embryo von 18 Wochen hervor. Sie besteht zum Teil aus Drusen. 
schlauchen, die in die Hypophysenhohle einmunden und sicli spater zu tubu16sen 
Drusen entwickeln, zum Teil aus kompakten Zellstrangen. In Abb. 24 (S. 34) 
ist die Anlage schwacher entwickelt, aber doch sichtbar. Abb. 15, 17 und 21 
lassen auch die nur wenig beachtete Tatsache erkennen, daB die Hypophysen. 
hohle an ihrem unteren Ende frontal warts umbiegt und das hintere Epithel 
sich auf der Unterflache der Hypophyse noch eine Strecke weit in dieser Rich· 
tung fortsetzt (s. aueh S. 28), so daB sieh also sogar noch die auBerste auf den 
Vorderlappen heruberreiehende Drusenschicht in ihrer Anlage auf die Dorsal· 
wand zuruckleitet. Jedenfalls ist diesen Befunden zu entnehmen, daB der MARRO· 
sehe Fortsatz nur aus der hinteren Wand der Hohle seinen Ursprung nimmt. 

So ergibt sieh, daB die im Hinterlappen auftretenden basophilen 
Zellen, sei es nun, daB sie in der mediolateralen oder in der caudalen 
Infiltrationszone eindringen, normalerweise der Zona intcrmedia 
entstammen, also letzten Endes Abkommlinge des hinteren Epithels der 
Hypophysentasche sind, wahrend sich die Basophilen des Vorderlappens auf 
das vordere Blatt zuruckleiten. Um diesen Unterschied auch in der Namen· 
gebung zum Ausdruck zu bringen, mochte ich die sich auf die Hinterwand zuruck· 
leitenden Basophilen als basophile Intermediazellen (bI.Zellen)bezeichnen. 

Eine weitere, viel diskutierte Frage ist, ob sieh diese bI·Zellen auch mor· 
phologisch oder funktionell von den Basophilen des Vorderlappens unterscheiden. 
Bekannt ist das schon von ERDHEIM und von LOEWENSTEIN beobaehtete haufige 
Fehlen von Lipoidvakuolen in den bI.Zellen, ein Befund, der von SCHONIG, 
GUIZZETTI, RASMUSSEN, SCRIBA, WADE u. a. bestatigt wird und aueh in der 
Abb. 218 deutlich hervortritt. Wie ich BERBLINGER ohne weiteres zugebe, finden 
sich auch bI.Zellen mit Lipoidvakuolen, bald sparlieher, bald reiehlicher, 
letzteres namentlich in Krankenmaterial. Aber im ganzen ist das Auftreten der 
Vakuolen in den bI·Zellen doch seltener. Ob sich der Unterschied nur aus 
andersartigen Ernahrungsbedingungen erklart, ist unbekannt. ERDHEIl\1 folgert 
aus dem Befund, daB die in den Hinterlappen eindringenden Basophilen relativ 
jung sind. 

1m farberischen Verhalten konnte zwischen den p-Zellen des Vorderlappens und den 
basophilen Intermediazellen bis jetzt kein Unterschied festgestellt werden. Kur MAC
CALLUM und Mitarbeiter (1935) geben an, daB sich die basophilen Zellen dtls Vorderlappens 
nach Fixation in ZENKER-Formol mit Kupferhamatoxylin schwarz farben, wahrend die 
der Zona intermedia ungefarbt bleiben. Diese Angabe MACCALLUMS konnte jedoch nicht 
bcstatigt werden. Denn Kupferhamatoxylin steUt, wie RASMUSSEN (1936) zeigte, auch bei 
Einhaltung der vorgeschriebenen Fixierung in erster Linie die eosinophilen Zellen dar, 
wahrend die basophilen im Vorder- wie Hinterlappen nicht oder nur schwach gefarbt werden. 
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Ein anderer Unterschied ist die geringere GroBe der b I -Zellen, die von ASCHOFF , 
TOLKEN, SCHONIG, DAY'l'ON, GUIZZETTI, LEWIS und LEE, RASMUSSEN (1930), 
SCALABRINou.a. hervorgehoben wird. WADE findet die bI-Zellen dagegen nur 
anfanglich im Durchschnitt kleiner; nach volliger Reifung sollen sie sogar groBer 
als im Vorderlappen werden. Nach DAYTON erklart sich die Kleinheit der bI
Zellen ganz befriedigend aus schlechteren Vascularisationsverhaltnissen, wahrend 
BERBLINGER die kleinere, starker wechselnde Form auf die besonderen Wachs
tums- und Ausbreitungsbedingungen im Maschenwerk der Neurohypophyse 
zurtickftihrt. Nach KRAUS (1923) btiBen die Basophilen beim Eindringen in die 
Neurohypophyse die Fahigkeit der cyclischen Metamorphose, die die Basophilen 
des Vorderlappens besitzen, ein. Sie scheinen "auf der Hohe des Reifezyklus 
gewissermaBen erstarrte Chromophile zu sein, die sich nicht mehr in Hauptzellen 
zurtickverwandeln" . 

Ein weiterer Unterschied wurdc bei Fallen von hypophysarem Basophilismus (CUSHING) 
festgestellt, in welchen es nach CROOKE (1935) zu sehr ausgesprochenen hyalinen Verande
rungen im Cytoplasma der basophilen Zellen kommt. Wie schon CROOKE beobachtete und 
RASMUSSEN (1936) an weiteren Fallen bestatigt, beschranken sich diese Degenerations. 
erscheinungen auf die Basophilen des Vorderlappens, wahrend sic bei den im Hinterlappen 
liegenden basophilen Zellen nur ganz vereinzelt festzustellen sind. 

Zu diesen nicht sehr ergiebigen morphologischen Differenzen gesellen sich 
einige Beobachtungen, die fUr das Bestehen funktioneller Unterschiede angefUhrt 
werden. Alssolcherwird vor allem die gegenseitige Una bhangigkei t der Zahl 
der Basophilen in Vorder- und Hinterlappen betont. Schon 1923 wies 
KRAUS darauf hin, daB "die basophilen Wucherungen im Hinterlappen beztiglich 
ihrer Menge eine weitgehende Unabhangigkeit von den Schwesterzellen des 
Vorderlappens zeigen". Der Autor folgert daraus, daB die beiden eine verschie
dene Aufgabe zu erftiUen haben. Auch GUIZZETTI (1927b) steUt einen direkten 
oder entgegengesetzten ParaUelismus zwischen der Zahl der Basophilen in Vorder
und Hinterlappen in Abrede. Jede dieser Zellarten "va da se e fa da se". KRAUS 
und TRAUBE (1928) betonen als Zeichen der gegenseitigen Unabhangigkeit, daB 
der Hinterlappen, auch wenn der Vorderlappen sehr viel Basophile enthalt, so 
gut wie frei davon sein kann; bei reichlichen Basophilen im Hinterlappen sind 
sie allerdings gewohnlich auch im Vorderlappen zahlreich vorhanden. DaB die 
Basophilen im Hinterlappen eine andere Bedeutung und Funktion haben, ist 
nach KRAUS und TRAUEE schon deshalb einleuchtend, weil beide Arten ihre 
Tatigkeit unter anatomisch und physiologisch ganz verschiedenen Bedingungen 
zu entfalten haben. 

Auch in der Reaktion auf den Altersfaktor soIl en sich die Basophilen des Vor
derlappens und die basophilen Intermediazellen verschieden verhalten. So gibt 
GUIZZETTI an, daB die letzteren spater auftreten als die ersteren, eine Angabe, 
der ich jedoch nach dem auf S. 327f. Gesagten, nicht uneingeschrankt beipflichten 
kann. Besser fundiert ist die Angabe, daB die Basophilen des Hinterlappens 
mit steigendem Alter an Zahl zunehmen, wahrend die Menge der Basophilen im 
Vorderlappen durch das Alter nicht beeinfluBt wird (GUIzzETTI 1927b, KRAUS 
und TRAUBE, RASMUSSEN 1930). 

Ais weiteres Zeichen der Unabhangigkeit der Reaktion laBt sich anftihren, 
daB BIGGARTim Vorderlappen von weiblichenKastraten von 41,44 und 58 Jahren 
eine deutliche Zunahme der Basophilen antraf, wahrend im Hinterlappen, wie 
seinen Protokollen zu entnehmen ist, trotz des Alters eine Invasion fehlte oder 
nur geringen Umfang erreichte. 

Im ganzen genommen erscheint das tiber die Frage vorliegende Beobachtungs. 
material noch zu sparlich, um gesicherte SchluBfolgerungen tiber das Vorhanden
sein oder Fehlen funktioneller Unterschiede zwischen den Basophilen des 
Vorderlappens und der Zona intermedia zu gestatten. 
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yy) Das Schicksal der basophilen Intermediazellen. 
Nach weitverbreiteter Annahme verwandeln sich die in den Hinterlappen 

eingedrungenen Basophilen in hyaline Korper, die sog. HERRINGS chen Korper, 
die dann durch die interstitiellen Spalten des Hinterlappengewebes in den 
Recessus infundibularis (HERRING) oder zu den Nervenzellen des Tuber cinereum 
(EDINGER, COLLIN) gelangen. In letzter Zeit wurden gegen diese Auffassung 

namentlich von GERSH und 
TARR (1935) bemerkenswerte 
Einwande erhoben, so daB 
eine eingehende Uberprti
fung des morphologisch 
Sichtbaren notwendig ist. 

Bei genauer Betrachtung 
r--=-~';:-:;'-'-~~-t- " gut fixierter Praparate er-

,/ gibt sich zunachst eine Fest
stellung, die bisher merk
wtirdigerweise wenig Beach
tung fand; zum mindesten 
ein Teil der in den Hinter
lappen eingedrungenen Ba
sophilen geht, ahnlich wie 
im Vorderlappen, tiber das 
hyperchromatische Zellsta
dium durch langsames Ein
schmelzen zugrunde, ohne 
sich in einen hyalinen Korper 
zu verwandeln. Die hyper
chromatischen Formen sind 
auch an Azan- und Kres-

II azanpriiparaten gut zu er
kennen (s. Abb. 218). Be
sonders deutlich treten sie 

'"='"~-=-"=":'-:-"-:"-- ·ff aber in Praparaten hervor, 

Abb_ 218. Basophile Intermediazellen im Fasergewebe des Hin
teriappens. a hyperchromatische bI-Zelle im Anfangsstadinm 
der Hyperchromasie: b hyperchromatische bI-Zelle ; c in Einschmel
znng begriffene bI-Zelie; d R este von eingeschmolzenen bI-Zenen_ 
e grannHirer HERRINGScher Korper. 56jahriger Mann. Pneumonie. 
Fix. Snblimat-Formol-Eisessig. P araffin. 5 p. Kresazan. Vergr. l : 950. 

die mit Mucicarmin und 
polychromem Methylenblau 
gefar bt sind, wo bei die reifen 
Basophilen carminrot, die 
hyperchromatischen, in kol
loider Einschmelzung be
griffenen Basophilen da

gegen intensiv blauviolett gefarbt sind (s . Abb. 219). An sol chen Praparaten 
laBt sich sehr leicht erkennen, daB diese hyperchromatischen Zellformen all
mahlich immer kleiner und kleiner werden und so im wahren Sinne des W ortes 
zu kleinen zackigen Korperchen einschmelzen, die schlieBlich ganzlich ver
schwinden, ohne daB sich eine Beziehung zu den sog. hyalinen Korpern ergabe. 
Die einzelnen Stufen der Einschmelzung sind in Abb. 218 und 219 deutlich zu 
verfolgen. Ein Teil der basophilen Intermediazellen geht also zweifel
los durch allmiihliche Einschmelzung zugrunde, ohne morphologisch 
sichtbare Reste zu hinterlassen. 

Wahrend diese kolloide Einschmelzung der basophilen Intermediazellen 
bis jetzt wenig Beachtung fand, geht die landlaufige Auffassung dahin, daB 
sich die basophilen Intermediazellen schlieBlich in die sog. granularen und 
hyalinen Korper HERRINGS verwandeln. Die Einwande, die gegen das 
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Zutreffen dieser Annahme spreehen, sollen spater bei der Besehreibung der 
genannten Einlagerungen eingehender erortert werden (s. S. 424 und 445f£'). 

<5<5) Die physiologische Bedeutung der basophilen Intermediazellen. 
Die Funktion der basophilen lntermediazellen wie die Bedeutung ihrer 

Invasion in den Hinterlappen ist noeh immer unbekannt. Zum Teil sind es 
Aussagen negativer Natur, die dariiber vorliegen. So bezeiehnet es GUIZZETTI 

__ ----;-_ JII 

Abb.219. Grnppe von basophilen Intermediazellen im Hinterlappen. Die Mehrzahl der bI-Zcllen ist in 
grauem Ton wiedergegeben; sie entsprechen den durch mucicarmin intensiv rotgefarbten typischen bI-Zel
len. Eine kleinere Zahl von Zellen, mit meist gezackter UmriBkontur tritt in schwarzem Ton hervor. Sie 
entsprechen den durch polychromes Methylenblau intensiv blaugefiirbten hyperchromatischen bI-Zellen; 
E Reste von vier schon ziemlich weit eingeschmolzenen hyperchromatischen Zenen; Hl Fasergewebe des 
Hinterlappens. 57jllhriger Mann. Fix. BOUIN. Paraffin. 5 ft. Mucicarmin. Polychromes Methylenblau. Vergr. 

1:420. 

als sieher, daB die bI-Zellen weder eine Beziehung zur Gesehleehtsfunktion 
noeh einen EinfluB auf das Waehstum haben. Gegen die erstgenannte These 
konnte man auf die Beobaehtung ZONDEKS (1933) hinweisen, daB sieh in dem 
an den Vorderlappen angrenzenden Drittel des mensehliehen Hinterlappens 
Prolan (bzw. Prosylan) naehweisen lieB, wahrend das mittlere und hintere 
Drittel davon frei war. Man konnte versueht sein, die positive Reaktion auf 
eingewanderte Basophile zuriiekzufiihren. Es ist jedoeh aueh moglieh, daB 
bei den Versuehen die Abtrennung des Vorderlappengewebes nieht hinreiehend 
vollstandig war oder daB das Prolan aus dem Vorderlappen in die angrenzende 
Zone des Hinterlappens diffundierte. Eindeutige Resultate lieBen sieh bei 
mensehliehem Material nur bei Verwendung von Hypophysen mit erhaltener 
Hypophysenhohle gewinnen. 

Aueh die auf pathologisehem Gebiete erhobenen Befunde geben zur Zeit 
noeh keine gesieherten Hinweise. Mit der Beobaehtung, daB die Proliferation 
wie Invasion bei ehroniseher Tuberkulose besonders kraftig ist (TOLKEN, SCHONIG, 
GUIZZETTI), liiBt sieh vorerst nieht viel anfangen. 

Viel diskutiert wurde in den letzten Jahren die Frage, ob den basophilen 
Intermediazellen eine Bedeutung fUr die Genese der Eklampsie und besonders 
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verschiedener Formen der Blutdrucksteigerung zukommt. Als erster hatte 
BERBLINGER (1920,1925,1930) eine Zunahme der basophilen Zellen des Vorder
la ppens bei Nierenkranken mit starker Blutdrucksteigerung und bei Uramie 
festgestellt, was HOPPLI, SKUBIZEWSKI, KIYONO u. a. bestatigten. Auch spatere 
Beobachtungen bestarkten BERBLINGER in der Auffassung, daB zwischen der 
Vermehrung der Basophilen und der dauernden Blutdruckerhohung ein kausaler 
Zusammenhang besteht (BERBLINGER 1932). RASMUSSEN (1936) dagegen 
konnte in 90 Fallen keine Korrelation zwischen Zahl der Basophilen des Vorder
lappens und Hohe des Blutdruckes feststellen. Nicht weniger widerspruchsvoll 
sind die Angaben iiber das Verhalten der basophilen Intermediazellen. ANSEL
MINound HOFFMANN (1931) glaubten im Blut von Schwangeren mit Hydrops, 
Nephropathie und Eklampsie antidiuretische und teilweise auch blutdruck
steigernde Stoffe nachweisen zu konnen. Sie fUhrten dementsprechend die 
genannten Schwangerschaftstoxikosen auf eine gesteigerte Bildung dieser 
Stoffe im Hinterlappen zuriick, was iibrigens spater von BYROM und WILSON, 
THEOBALD, LEVIT u. a. nicht bestatigt werden konnte. Zunachst schien sich 
aber aus den Arbeiten von CUSHING (1933, 1934) fiir die ANSELMINO-HoFF
MANNsche Hypothese auch eine morphologische Grundlage zu ergeben. Denn 
CUSHING fand nicht nur bei dem nach ihm benannten Krankheitsbild, sondern 
auch bei Eklampsie und genuiner Hypertonie eine starke Ansammlung baso
philer Zellen im Hinterlappen. Diesen drei Krankheitsbildern gemeinsam ist 
eine Erhohung des Blutdruckes. Er betrachtet daher eine exzessive Einwande
rung der basophil en Intermediazellen als Zeichen einer gesteigerten Funktion 
der Pars intermedia und einer vermehrten Bildung von vasopressorischen und 
antidiuretischen Wirkstoffen, eine Auffassung, der sich ANSELMINO und 
HOFFMANN (1934), sowie BUTTNER fUr Eklampsie, MEESSEN (1935) fUr essen
tiellen Hochdruck anschlossen. Dagegen wiesen AHLSTROM, BERBLINGER u. a. 
auf FaIle von Eklampsie hin, bei denen sich im Hinterlappen keine oder nur 
wenige Basophile vorfanden, ebenso wie auch im weiblichen Hinterlappen 
starke Basophilenherde ohne Eklampsie beobachtet wurden (PHILIPP 1935). 
Aber auch die Beziehungen zur Hypertonie sind keineswegs gesichert. MAR
CANO (1935) kommt zwar zum Ergebnis, daB eine stark gesteigerte Einwanderung 
von Basophilen bei Nichthypertonikern selten, bei Hypertonikern haufig ist; 
damit stimmt jedoch wenig iiberein, daB er in 30 von 49 Fallen von genuiner 
Hypertonie die Einwanderung nur gering oder kaum angedeutet fand. 
MARCANO versucht diese wenig bestatigenden Resultate ahnlich wie MEESSEK 
durch die unbewiesene Annahme zu erklaren, daB die Einwanderung in zeit
weisen Schiiben erfolgt, die nicht immer auf dem Hohepunkt getroffen werden. 
MARCANO muB auch zugeben, daB zwischen Hohe des Blutdrucks und dem 
Grad der Basophileneinwanderung keine eindeutige Relation gefunden wurde. 
AHLSTROM (1935) sah bei hypertonischen Krankheitszustanden in 96% der FaIle 
Invasion, davon bei 60% in starkerem Grade, bei nichthypertonischen der 
gleichen Altersstufe dagegen nur in 68 bzw. 37%. Er hebt aber hervor, daB 
sich auch Hypertonische ohne nennenswerte Invasion und Nichthypertonische 
mit reichlicher Invasion finden. LEARY und ZIMMERMANN (1937) fanden bei 
52 unter 67 Hypertonikern eine merkliche oder starkere Infiltration; bei 29 
dieser FaIle war sie sehr stark (19 e und 102). Dagegen zeigten unter 86 Nicht
hypertonikern nur 22 eine merkliche Infiltration, darunter nur 6 sehr stark 
(aIle a). Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, daB namentlich verstarkte 
Infiltrationen bei Hypertonikern haufiger sind als bei Nichthypertonikern. 

1m Gegensatze dazu konnte SPARK (1935) zwischen Zellinvasion und Blut
drucksteigerung keine Beziehungen feststeIlen. Auch BUTT und WARD (1936), 
PARSONS (1936), RASMUSSEN (1936) und PLAUT (1936) sprechen sich gegen 
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das Bestehen einer Korrelation zwischen Invasion und Blutdrucksteigerung, 
Arteriosklerose und Eklampsie aus. Ebensowenig vermag SCRIBA die Baso
philenherde des Hinterlappens als pathologisch-anatomische Grundlage von 
Hochdruck oder Eklampsie anzuerkennen. Nach ihm ist ein groBer Baso
philengehalt im Hinterlappen von Erwachsenen ein allgemein haufiger Be£und, 
der bei Hypertonikern und Nichthypertonikern in annahernd 55 % der Falle 
erhoben werden kann, wahrend in den restlichen 45 % bei beiden Kategorien 
in entsprechendem Verhaltnis maBige oder keine Basophilenherde im Hinter
lappen ge£unden werden. 

Es ergibt sich also, daB zur Zeit kein gesicherter Anhalts
punkt dafiir besteht, die basophilen Intermediazellen mit der 
Sekretion des blutdrucksteigernden Wirkstoffes des Hinterlappens 
in Verbindung zu bringen. Ihre Bedeutung ist nach wie vor un
bekannt. 

Anhang. Das Vorkommen von eosinophilen Zellen im Infil
trationsgebiet des Hinterlappens. Um die Abkunft des in den Hinter
lappen eindringenden Zellmaterials aus dem Vorderlappen zu erweisen, wird 
von den Verfechtern dieser Theorie gerne auf FaIle hingewiesen, in denen im 
Hinterlappen neben den Basophilen auch typische Eosinophile nachgewiesen 
seien, wahrend von gegnerischer Seite gerade das Fehlen der Eosinophilen 
als Beweis einer Abstammung aus der Zona intermedia ins Feld gefiihrt wird. 
Insofern kommt dem Nachweis von eosinophilen Zellen im Hinterlappen eine 
gewisse Bedeutung zu. 

Geht man dem Beweismaterial naher nach, so ist man iiberrascht, wie 
selten das Vorkommen gesicherter Falle ist. Aus alterer Zeit liegt eine Angabe 
von ERDHEIM vor. TOLKEN sah in 2 Fallen unter reichlicheren Basophilen ver
einzelte Eosinophile; bei einem dritten, einer Schwangeren, hatten bemerkens
werterweise alle eindringenden Epithelzellen das Aussehen von Eosinophilen. 
Gegen die Beobachtungen TOLKENS ist einzuwenden, daB sie sich nur auf Hama
toxylin-Eosinfarbung stiitzen, die namentlich bei alterem Sektionsmaterial 
tiber den Charakter der Zellen tauschen kann, da die Basophilen dabei, wie ich 
selbst einmal in einem Falle beobachtete, vielleicht unter dem EinfluB post
mortaler Veranderungen, bei dieser Farbung einen rotlichen Farbton annehmen 
konnen, wahrend spezifische Far bungen den wahren Charakter der Zellen ohne 
weiteres aufdecken. Auch GUIZZETTI (1927, S. 633) machte eine solche Erfahrung 
bei der Hypophyse einer 20jahrigen, wahrend er in seinem sonstigen reichen 
Material ebenso wie COOPER und KRAUS das Vorkommen von eosinophilen 
Zellen im Hinterlappen vermiBte. BERBLINGER (1927) traf in 2 Fallen eosino
phile Epithelien mitten im Hinterlappen an und bei einem Beobachter wie 
BERBLINGER mochte ich die Richtigkeit der Feststellung nicht bezweifeln, obwohl 
der Erhaltungszustand der Hypophysen, nach den Mikrophotographien zu 
schlieBen, nicht sonderlich gut war. RASMUSSEN (1930) traf in der Zona inter
media nur gelegentlich eosinophile Zellen an und dann nur einzelne, gewohnlich 
in der Nahe der Hypophysenspalte. WADE fand einmal an der auBersten lateralen 
Seite einen Herd von eosinophilen Zellen, der dicht dem Hinterlappen anlag, 
ohne jedoch in ihn einzudringen. SCALABRINO (1935) hatte in 2 von 52 Fallen 
"den Eindruck, daB auch eosinophile Elemente oder doch solche mit Neigung 
zur Acidophilie des Protoplasmas sich an der Einwanderung beteiligt haben". 
In meinen eigenen Praparaten konnte ich im Innern des Hinterlappens niemals 
typische cx-Zellen auffinden. Dagegen traf ich ab und zu in Fallen mit starker 
Infiltration zwischen den eingewanderten basophilen Intermediazellen einzelne 
undifferenzierte oder chromophobe Intermediazellen an. 

Handbuch der mikroskop. Anatomie VI/3 .. 22 
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Somit ergibt sich, daB IX-Zellen im Infiltrationsgebiet des Hinter
lappens normalerweise fehlen. Gegenuber den zahlreichen negativen 
Befunden sind einzelne positive, auch wenn sie jeder Kritik standhalten, als 
Beweismittel fUr die Herkunft der Basophilen ohne Gewicht. Ja, man kann 
sogar die Frage au£werfen, welche abnormen Bedingungen in jenen Fallen 
das auBergewohnliche Auftreten von eosinophilen Zellen im Hinterlappen 
veranlaBten. 

C) Die tu bulosen Drusen der Zwischenzone. 
Historisches. Die tubulosen Driisen der Zwischenzone wurden zum erstenmal von 

ERDHEIM (1904) abgebildet und beschrieben. Vermutlich wurden die Gebilde schon einige 
Jahre vorher von THOM (1901) gesehen, der im Hinterlappen eines einjahrigen Kindes 
zwei Tubuli erwahnt, "deren einschichtiges Zylinderepithel deutliche Lumina begrenzt". 

1JI1<J 
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Abb. 220. Tnbnliise DrUsen im Bindegewebe der Zona intermedia. hE (paraneurales) Epithel der Hypophysen
hiihle; Hh Hypophysenhiihle; Hl Hinterlappen; vE vorderes Epithel der Hypophysenhiihle; Vl Vorderlappen. 

9 Monate altes Kind (~). Fix. Formol. Paraffin. 7 fl. Hiimalann-Eosin. Vergr. 1: 180. 

THOM hielt sie jedoch irrtiimlich fiir Uberreste der ehemaligen Infundibularhohle. 1908 
beschrieb OREUTZFELDT "Oysten" mit hohen blassen feingranulierten Epithelien, die ein 
sehr kleines Lumen umschlieBen, das leer ist oder ganz blasses, gekorntes Sekret enthalt. 
OREUTZFELDT deutet die Gebilde als versprengte Schleimdriisenkeime. LUCIEN (1909) be
richtete kurz iiber kleine Driisen, die er in die Hypophysenhohle einmiinden sah. NEUBERT 
(1909) erwahnt speicheldriisenartige Gebilde im Hinterlappen. Eine eingehendere histo
logische Beschreibung lieferte erst BEVACQUA (1911), der die Driisen im Hinterlappen eines 
6jahrigen Kindes antra£. TELLO (1912) fand sie bei zwei Kindern, OBERLING (1924) bei 
einem 30jahrigen Mann. Einen gewissen AbschluB der Morphologie der tubulosen Driisen 
brachten die sorgfaltigen Untersuchungen von GurzETTI (1927 a, 1929) und von LEWIS 
und LEE (1927). 

In der Deutung der tubulosen Driisen bestehen im Schrifttum betrachtliche 
Widerspriiche. ERDHEIM (1904) bezeichnet sie als "Speicheldriischen", ohne zu entscheiden, 
ob es sich urn EiweiB- oder Schleimdriisen handelt. Spater (1927) spricht er von "typischen 
Schleimdriisen". LUCIEN, BEVACQUA, TELLO, LUNGHETTI nehmen zur Frage nicht ein
gehender Stellung. JONNESCO (1913) vermiBte eine Farbbarkeit mit Mucicarmin. OBERLING 
(1924) fand bei dem von ihm beobachteten Fall aIle Merkmale einer gemischten Speichel
driise vor; neben Driisenhauptstiicken, die nur aus EiweiBdriisenzellen bestanden, traf er 
auch solche aus Schleimdriisenzellen, sowie GIANUzzIsche Halbmonde. SCH<)NIG findet 
eine groBeAhnlichkeit mit den EiweiBdriisen der Mundhohle. DAYTON spricht von "kleineren, 
mit Schleim erfiillten Lumina, die wohl aus Dilatation von Schleimdriisen hervorgehen". 
GUIZZETTI stellt fest, daB sich die Sekretkornchen der Driisen zwar mit Mucicarmin farben, 
im iibrigen aber keine anderen Farbreaktionen des Mucins geben. Auch sonst findet er 
Unterschiede gegeniiber typischen Schleimdriisenzellen. So ist der Kern immer rund, 
niemals abgeplattet an die Basis gedriickt und pyknotisch. Die Zellen bleiben immer 
zylindrisch, werden nicht bauchig; die Sekretkornchen sind stets kompakt, nicht auf-
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gequollen oder zerflossen. GmzZETTI bezweifelt, daB man aile Sekrete, die sich mit Muci
carmin farben, als Mucin bezeichnen kann nnd miichte daher auch die Bezeichnung der 
Drusen als "Schleimdrusen" vermeiden. LEWIS und LEE sprechen von Dru~en mit tuhulo
racemosem Charakter. RASMUSSEN (1928a) gibt zu, daB die Drusen groBe Ahnlichkeit mit 
Schleimdrusen haben, halt aber vor einer Entscheidung weitere mikrochemische Unter
suchnngen uber die Beschaffenheit des Sekretes fUr erforderlich. Buoy urteilt, daB es echte 
Drusen sind; ihre Beziehnngen zu den Speicheldrusen erscheinen ibm, wenn man den 
Ursprung dieses epithelialen Gewebes aus dem Mundhiihlenepithel berucksichtigt, sehr 
wahrscheinlich. 

Die Form der tubu16sen Drusen. Auf dem Schnittbild trifft man die 
tubulosen Drusen bei schwacher VergroBerung als rundliche, ovale und langliche 
Durchschnitte von Epithelschlauchen an, die in wechselnder Zahl herd weise 

Abb.221. DriisenHippchen im Gewebe des Hinterlappens. A Ansfiihrnngsgang; HZ Hinterlappengewebe. 
38 Jahre. Fix. Bouin. Paraffin. 7 p. Hamalann-Eosin. Vergr. 1: 305. 

dicht aneinanderliegen. Bezeichnenderweise sind sie aber niemals von einer Kapsel 
umschlossen. Ob sie nun im Bindegewebe der Zwischenzone (Abb. 220) oder 
im Fasergewebe des Hinterlappens (Abb. 221, 222) eingebettet sind, immer liegen 
sie frei und ohne eine andere Abgrenzung als ihre Basalmembran im umgebenden 
Gewebe. Wie schon der auf GUIZZETTI zuruckgehende Name besagt, besitzen 
die Drusen die Gestalt von zylindrischen Schlauchen; sie sind mehr oder weniger 
stark gewunden, ohne jedoch direkte Knauel zu bilden. Ein von LEWIS und LEE 
angefertigtes RekonstruktionsmodeIl einer einzelnen Druse zeigt 6 gewundene 
Tubuli, die sich zu einem kurzen Ausfiihrungsgang vereinigen (s. Abb. 223). 
Eine starkere sekundare Verastelung der einzelnen Drusentubuli ist gewohnlich 
nicht zu beobachten. Die Zahl der zu einer Druseneinheit vereinigten Tubuli 
schwankt betrachtlich. Neben solchen, die nur aus einem einzigen Kanalchen 
bestehen, findet man andere, die bis zu 10 und mehr Schlauche zahlen. Sie 
bilden jeweils ein Drusenlappchen wechselnder GroBe. Durch Aneinander
lagerung mehrerer Lappchen konnen, wie in Abb. 222, umfangreichere Drusen
komplexe entstehen. Auch in diesem FaIle ist keinerlei kapselartige UmhuIlung 
zu sehen. Jedes Lappchen ist zum mindesten mit einem Ausfuhrungsgang ver
sehen, der ursprunglich nach kiirzerem oder langerem VerI auf von hinten her 
in die Hypophysenhohle oder in eine RATHKEsche Cyste einmundet. 

22* 
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Die Lage der tubulosen Drusen ist insofern konstant, als sie sich, 
ihrem Ursprung aus der dorsal en Wand cler Hypophysenhohle entsprechend, 

Abb. 222. Gruppe von rnehreren Driisenliippchen. Sie sind ohne urnschlieJlende Rapsel direkt in das Gewebc 
des.Hinterlappens (HI) eingebettet. A Ausfiihrungsgang; Hh Hypophysenhiihle. Hinger. 25 Jahre. }'ix. Susa. 

Paraffin. 7/'. Hiirnalaun-Eosin. Vergr.1: 145. 

nur in deren Ausbreitungsbereich vorfinden. Innerhalb dieses Gebietes aber ist 
ihre Lage wechselnd. Zum Teil beschranken sich die Drusen auf den schmalen, 

zwischen Hypophysenhohle und Hinterlappen liegenden 
Bindegewebsstreifen (s. Abb. 220), sehr oft jedoch er
strecken sie sich mehr oder weniger weit in den Hinter
lappen hinein (s. Abb. 222). Bevorzugte Orte fur das 

JJ Vorkommen der Drusen finden sich nahe dem oberen 
Ende, in der Mitte und namentlich am unteren Ende 
der HypophysenhOhle; im letzteren Fane schieben sie 
sich meist in Form eines schmalen Gewebsstreifens eine 
Strecke weit unter dem Hinterlappen zwischen diesem 
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Abb. 223. Wachsplattenre
konstruktion einer einfachcn 
tubulosen Driise. A Aus
fiihrungsgang; H tubulOse 
Hauptstiicke der Driise ; Hh 
Hypophysenhohle; hW hin
tere Wand der Hypophysen
hohle. Urnzeichnung nach 
einer Abbildung von LEWIS 

und LEE (1()27). 

und der Organkapsel vor. Die Hauptorte ihres Auf
tretens sind in den schematischen Abb.189 und 190 
durch Kreuzchen gekennzeichnet. Es ist dabei zu be
rucksichtigen, daB sie haufiger etwas paramedian als 
median liegen. Auch seitlich in der Nahe des lateralen 
Umschlagsrandes der Hypophysenhohle konnen sie an-
zutreffen sein. Die Ausbuchtung der HypophysenhOhle 
auf die Ruckseite des Hypophysenstieles macht es ver
standlich, daB die Drusen, wie eine Beobachtung ERD
HEIMS zeigt, auch hier im sog. Nackenteil vorkommen 
konnen. LEWIS und LEE stellten vereinzelt sogar ein 
Eindringen der tubulOsen Drusen in den Hypophysen
stiel fest. Uber irgendeine Beziehung der Lage und 
Anordnung zu Alter oder Geschlecht ist nichts bekannt. 

Das Vorkommen der tu bulOsen Drusen. Beim N euge borenen sind 
die Drusen in der Regel vorhanden. ERDHEIM (1904) fand sie in allen von ihm 
untersuchten Neugeborenenhypophysen (6 Fane) vor. Das gleiche berichtet 
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GUIZZETTI (1929), der sie in diesem Alter stets, wenn auch in wechselnder Starke, 
antraf (11 FaIle). Meine eigenen Erfahrungen (4 FaIle) stimmen damit iiberein. 
Nur LEWIS und LEE berichten, daB sie bei einem Neugeborenen und einem 
2jahrigen Knaben trotz der Untersuchung vollstandiger Schnittserien die 
Driisen vermiBten. In seltenen Ausnahmefallen scheinen sie also schon zur 
Zeit der Geburt zu fehlen. 

Die Angaben iiber das Vorkommen der Driisen wahrend der Kindheit 
sind widersprechend. LEWIS und LEE fanden die Driisen bei Kindern unter 
4 Jahren nur in der Halfte der FaIle vor und glauben schon zu dieser Entwick
lungszeit eine deutliche Tendenz zur Abnahme feststellen zu kOnnen. Nach 
dem 4. Jahr sollen sie in typischer Ausbildung nicht mehr vorkommen. Zwar 
fanden sich gelegentlich noch Reste vor, die in ihrem allgemeinen Aussehen 
an die friiheren Drusen erinnerten, doch glaubten LEWIS und LEE in diesen 
Fallen Unterschiede, wie groBere Zellen, helleres Cytoplasma, dunkleren Kern 
feststellen zu konnen. 1m Gegensatze dazu berichtet GUIZZETTI, daB die Ent
wicklung der tubulOsen Driisen auch nach der Geburt noch fortschreitet und 
erst in der Kindheit ihren Hohepunkt erreicht. Nach ihm bleiben die Driisen 
bis zum VerschluB der HypophysenhOhle, der sich um das 16. Lebensjahr oder 
etwas spater voIlzieht, voll ausgebildet. Dann nimmt die Umwandlung der 
Driisen in Cysten zu. SCRIBA (1936) fand die tubulosen Driisen unter 47 Fallen 
des 1. Lebensjahrzehntes 18mal (= 38%) reichlich entwickelt, 8mal (= 17%) 
sparlich; 21mal (= 45 %) fehlten sie. Ich selbst konnte in 16 Hypophysen 
zwischen dem 1. und 16. Lebensjahr stets tubulOse Driisen auffinden. 

Uber das Vorkommen der tubulOsen Driisen beim Erwachsenen liegen 
eingehende Untersuchungen von RASMUSSEN (193:~) an 235 sorgfaltig ausgewahl
ten normalen Hypophysen vor (s. Tabelle 19). Darnach wurden die Driisen 
bei der Frau betrachtlich haufiger angetroffen als beim Manne, so daB in dieser 
Hinsicht also ein deutlicher Geschlechtsunterschied besteht. Ein EinfluB des 
Alters konnte beim mannlichen Geschlecht dagegen nicht festgestellt werden. 
Auch die beim weiblichen Geschlecht bei einem Vergleich der Zahlen iiber und 
unter dem 50. Lebensjahr erkennbare Differenz ist nach RASMUSSEN statistisch 
nicht hinreichend gesichert, um die Annahme einer durch das Alter bedingten 
Reduktion zu gestatten. Die Schwangerschaft hat auf das Vorkommen der 
Driisen keinen EinfluB. 

Tabelle 19. Absolute und relative Zahl der normalen menschlichen Hypophysen, 
die in der Zona intermedia und im Hinterlappen tubulose Drlisen enthalten. 

(Nach RASMUSSEN 1933.) 

Zahl der Faile I Geschlecht Alter Bemerkung I Zahl der H. mit I 
tnb. Driisen Prozent 

47 t 

6 I liber 50 Jahre I 
I 

23 
I 

49 
64 6 unter 50 Jahre 31 48 

III 6 I 20--76 Jahre I Summe I 54 49 

36 ~ I liber 50 Jahre I I 25 69 
64 ~ unter 50 Jahre nicht schwanger 52 81 
24 <j2 I unter 50 Jahre schwanger I 20 83 

124 ~ t 
19-84 Jahre I Summe I 97 78 

DaB die tubulOsen Driisen entgegen der Annahme von LEWIS und LEE 
auch beim Erwachsenen vorhanden sein konnen, beobachtete schon ERDHEIM, 
der sie bei 5 Erwachsencn antraf und dazu bemerkte, daB sie in allem den Driisen 
von Neugeborenen glichen. GUIZZETTI traf sie nach dem 30. Lebensjahr 3mal 
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an. Nach ihm werden vollentwickelte Drusen nach diesem Zeitpunkt nur noch 
ausnahmsweise angetroffen; wohl aber findet man noch lange Zeit die aus ihnen 
entstandenen Cysten. Nach dem 40. sollen nach GUIZZETTI aber auch diese sel
tener werden, nach dem 65. seien sie sogar vollstandig verschwunden. SCHONIG 
(1926) fand tubu16se Drusen unter 95 Fallen 18mal, und zwar in allen Lebens
altern, nach BERBLINGER (1927) sind sie dagegen bei Kindern und Erwach
senen nur ganz selten erhalten. OBERLING beschrieb Drusen bei einem 30jahrigen, 
MARESCH (1930) bei einem 31jahrigen Mann und einer 37jahrigen Frau. In 

Abb. 224. Tubuliise Drusen aus der Hypophyse eines 3 Monate alten Kindes. A Ausfiihrungsgang; H Flach
schnitt durch ein Hauptstuck. Die prismatische Form der ZeJIen ist gut sichtbar. Fix_ Sublimat-Formol-Eisessig_ 

Paraffin. 7 p_ Azan. Vergr. 1 : 600. 

meinem eigenen Material finde ich tubu16se Drusen im Alter von 20-35 Jahren 
beinahe in allen hinreichend in Serienschnitten untersuchten Hypophysen vor. 
Sind sie in diesem Alter haufig nicht schwacher entwickelt als in den Jahren 
der Kindheit. Aber auch bei alteren Individuen sind sie, wie ich in Bestatigung 
der Angaben RASMUSSENS finde, oft noch in gut entwickeltem Zustand vor
handen. Selbst im Greisenalter traf ich sie noch an. Angaben wie die von 
BEVACQUA, der die tubulosen Drusen bei 80 Erwachsenen in keinem einzigen 
FaIle antraf, erklaren sich wohl daraus, daB die Hypophysen nicht in voll
standigen Serien untersucht wurden. Bei ihrer oft nur geringen Ausdehnung -
nicht selten erstrecken sich die tubulosen Drusen nur uber 5-7 Schnitte -
konnen sie dann leicht ubersehen werden. Dazu kommt, daB sie in schlecht 
erhaltenem Sektionsmaterial oft schwer erkennbar sind. 

Die mikroskopische Struktur. Histologisch laBt sich an jeder tubu16sen 
Druse zwischen dem sezernierenden Hauptstuck und dem sekretableitenden 
Ausfiihrungsgang unterscheiden (s. Abb. 224 und 225). Das Hauptstuck, das 
einen Durchmesser von 30-48 fl hat, wird von einem hohen einschichtigen 
zylindrischen bis zylindro-konischen Epithel gebildet. Die Hohe der Drusen
zellen miBt 13-22 fl; auf dem Flachschnitt durch die Zellkuppe zeigen die 
Zellen polygonale, prismatische Form (s_ Abb. 224). Die im basalen Drittel 
des Zelleibes gelegenen Kerne von 5-7/t Durchmesser sind rund, niemals 



Der Driisenteil der Hypophyse. 343 

abgeplattet und an die Wand gedriickt wie bei vollentwickelten Schleimdriisen; 
sie zeigen in fixiertem Zustand einen mittleren Chromatingehalt. Ein echter 
Nucleolus ist meist nicht vorhanden, gelegentlich wird er durch Chromatin
kornchen vorgetiiuscht. Ab und zu findet sich ein hyperchromatischer oder 
pyknotischer Kern, der gewohnlich einer degenerierenden Zelle angehort 
(s. Abb. 227). 

Der Zelleib der Driisenzellen zeigt ein wechselndes Verhalten, so daB sich 
nach meinen Beobachtungen zwischen 3 verschiedenen Typen unterscheiden 

Abb. 225. Driisenliippchen mit Ansfiihrungsgang (a) und Hauptstucken (Ausschnitt aus Abb. 226). b quer
getroffenes Hauptstuck mit engem Lumen und hellen vakuolisierten Drusenzellen; chelle vakuolisierte Drusen
zellen; d Hauptstuck mit dunklen Driisenzellen; e intercelluliire Sekretcapillaren. Hinger. 25 J. Fix. SUBa. 

Paraffin. 71'. Hiimalaun-Eosin. Vergr. 1 ; 450. 

HiEt. In einem Teil der Zellen hat das Cytoplasma im fixierten Priiparat ein 
feinflockiges, dichtes Aussehen, ohne daB man in ihm jedoch isolierte Sekret
granula von besonderer Farbbarkeit feststellen konnte (s.Abb.224). InHamalaun
Eosinpraparaten farben sich diese haufig vorkommenden Zellen blaBrot. 

Seltener findet sich ein zweiter Typus, der sich von dem eben genannten 
durch hellere Farbung unterscheidet. Sie ist durch eine feine Vakuolisierung 
des Zelleibes bedingt. Zellen dieser Art haben eine gewisse Ahnlichkeit mit 
Schleimdriisenzellen (s. Abb. 226). Bei genauerer Untersuchung ergeben sich 
aber deutliche Unterschiede; vor aHem laBt sich der Inhalt der Vakuolen mit 
keiner der zur Farbung des Mucins gebrauchlichen Methoden zur Darstellung 
bringen. Auch der Kern verhalt sich, wie die Abb. 225 und 226 zeigen, anders 
als in mukosen Driisenzellen. 

Neben diesen beiden Erscheinungsformen findet sich noch eine dritte, die 
durch deutlich farbbare Sekretkornchen charakterisiert ist (s. Abb. 227). Es 
handelt sich dabei urn feine, isoliert liegende kompakte Kiigelchen, die sich gegen 
die Zelloberflache zu dicht zusammendrangen, ohne dabei blaschenformig 
aufzuquellen oder zu groBeren Tropfen zusammenzuflieBen. Der basale Teil 
der Zellen ist meist frei von diesen Kornchen, die sich in sublimatfixierten 
Priiparaten mit Eosin rotlich, mit Azan leuchtend ultramarinblau farben. Ich 
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konnte die Sekretgranula, die sich von den in den Zellen des Vorderlappens 
nachweisbaren Kolloidtropfchen deutIich unterscheiden , bei Kindern wie bei 

Erwachsenen beobachten. Auch bei 
Feten und Neugeborenen sind sie
in geringerer Menge - schon nach
weisbar. 

i.' 

Abb. 226. HeUe vakuolisierte Driisenzellen aus dem 
Hauptstiick einer tubulOsen Driise. Em Basalmembran; 
is intercellulare Sekretcapillare. Hinger. 25 J. Fix. 

Am besten werden die Kornchen 
nach GUIZZETTI (1929) durch Subli
mat konserviert. In solchen Papa
raten farben sie sich elektiv mit 
Mucicarmin. Auch nach Fixierung 
in Formol, Pikrinsaure und absolutem 
Alkohol sind sie erhalten, treten aber 
hier nicht so scharf hervor wie nach 
Sublimatfixierung. Ais ungeeignet 
bezeichnet GUIZZETTI dagegen die 
Fixierung in ZENKERscher Fliissig
keit. Moglicherweise hangt es mit 
dem EinfluB der Fixierungsfliissigkeit 
auf das Aussehen der Kornchen 
zusammen, daB LEWIS und LEE im 
Apex der Driisenzellen nur grobe 

Susa. Paraffin. 51'. Azan. Vergr. 1 : 1250. 

Tropfen sehen, die sie als 
bildung geben sie iibrigens 

Kolloid bezeichnen. In der dazugehOrigen Ab
nur groBe verwaschene Flecken wieder. 

.-J'?v""-dZ 

Sehr schon werden die Kornchen 
nach m einen Erfahrungen auch 
durch Sublimatgemische (Susa u.dgl.) 
fixiert. In Kresa7:anpraparaten tre
ten sie dann sehr scharf in schwll,rzem 
bis schwarzblauern Farbtan hervar. 
Das gleiche ist nach Formalfixierung 

]Jill der Fall. 

Abb. 227. Driisenzellen aus dem Hauptstiick ciner tubulOsen 
Driise. 1m apikalen Teil der Zellen iiegen zahlreiche reine 
Sekretk6rnchen. Em Basalmembran; dZ erschiipfte, degelle
rierende Zelle mit dunklem hyperchromatischen Kern; vakZ 
vakuolisierte Zelle. 30jahrige Frau. Fix. Sublimat·Formol-

Eisessig. Paraffin. 5 1'. Azan. Vergr.l: 1250. 

Trotz der Farbbarkeit mit 
Mucicarmin konnen die Sekret
kornchen nicht einfach alsMucin 
bezeichnet werden ; abgesehen 
davon, daB sich mit Mucicarmin 
die verschiedensten Strukturen 
farben lassen, fehit den Korn
chen, wie GUIZZETTI hervorhebt, 
sowohl echte Mctachromasie wie 
wahre Basophilic. Ferner farben 
sie sieh, im Gegcnsatz zu Mucin, 
mit Azofarbstoffen (z. B. mit 
Bismarekbraun) nicht starker 
als das iibrige Gewebe. 

Die Menge der Sekretkorn-
chen wechselt, so daB sie in ein 

und demselben Organ bald starker, bald schwaeher hervortreten. Auch zwischen 
den einzelnen Hypophysen bestehen in dieser Hinsieht groBe Unterschiede. So 
finde ich die Driisenzellen gleichalter Hypophysen im einen FaIle dieht beladen 
mit Sekretkornehen, im andern dagegen mehr oder weniger frei davon, trotz 
iibereinstimmender Fixierung und gleicher Giite des Erhaltungszustandes. 

Die Frage, ob die beschriebenen Zelltypen verschiedenartige Zellen oder 
nur versehiedene Erscheinungsformen ein und derselben Zellart darstellen, laSt 
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sich zur Zeit nicht einwandirei beantworten. Sicher ist aber, daB die beschrie
benen Unterschiede nicht etwa durch die Einwirkung verschiedener Fixierungs
flussigkeiten vorgetauscht sind, da sie sich in ein und demselben Praparat vor
finden konnen. Entwicklungsgeschichtlich ware es sehr wohl moglich, daB sich 
die tubulOsen Drusen der Zwischenzone aus heterotopen EiweiB- und Schleim
drusenzellen zusammensetzen, die beide infolge der fremden Umgebung von 
ihrer Normalstruktur abweichen. Andererseits konnte es sich aber auch um 
wechselnde Funktionsstadien handeln. GmzzETTI stellt allerdings einen zykIischen 
Wechsel von Phasen volliger Ruhe und gesteigerter Tatigkeit in Abrede. Nach 
ihm ist die Sekretion der Drusenzellen wie beim Ober£lachenepithel der Magen
schleimhaut eine kontinuierliche. Diese Annahme GUIZZETTIS steht jedoch in 
Widerspruch dazu, daB zahlreiche Zellen der tubulosen Drusen trotz einwand
freier Fixierung keine Sekretkornchen enthalten. 

Das Lumen der Hauptstucke zeigt wechselnden Durchmesser. Zum Teil ist 
es wie bei dem quergetroffenen Tubulus a der Abb. 225 sehr eng, 2-3 ft; an 
anderen Stellen erweitert es sich bis zu einem Durchmessern von 17 ft und mehr, 
ohne daB sich eine Beziehung zum Charakter der auskleidenden Zellen erkennen 
lieBe. Dagegen ist die Lichtung im allgemeinen urn so weiter, je niedriger die 
Drusenzellen sind. Bei den mit enger Lichtung versehenen Hauptstucken sind 
zwischen den Drusenzellen ofters feine intercellular gelegene Sekretcapillaren 
festzustellen (s. z. B. Abb. 225). Auch zwischen den hellen, vakllolisierten Zellen 
konnen Sekretcapillaren ausgebildet sein (s. Abb. 226). 

Gegen den A llsfuhrllngsgang Zll wird die Lichtung allmahlich weiter. 
Gleichzeitig nimmt allch die Zellhohe der Drusenzellen langsam ab, so daB der 
Ubergang des sezernierenden Hallptstuckes in den sekretableitenden End
abschnitt ganz allmahlich vor sich geht. Der Ausfiihrllngsgang selbst ist von 
einem einschichtigen, kubischen Epithel allsgekleidet (s. Abb. 222, 224). Die 
6-10 ft hohen Epithelzellen besitzen runde, 5--6 ft messende Kerne von mitt
lerem Chromatingehalt. 1m Cytoplasma dieser ZeIlen, das sich mit Eosin blaB
rot, mit Azan blaBgrall farbt, sind keine Sekretkornchen mehr sichtbar. Der 
Ausfiihrungsgang kann betrachtliche Lange erreichen und eine gute Strecke 
weit neben der Hypophysenhohle verlaufen, ehe er in diese einmiindet. 

Was das Sekret der tllbulosen Drusen betrifft, so ist das Innere der 
Drusenhauptstucke im fixierten Praparat gewohnlich leer (s. Abb. 225) oder mit 
etwas fadigem oder kornigem GerinnseI versehen (s. Abb. 224 und 227). Einzelne 
Lichtungen konnen auch eine kolloidartige, homogene Masse enthalten. Das 
gleiche ist bei den Ausfiihrungsgangen zu beobachten. GUIZZETTI nimmt an, 
daB die Sekretkornchen nach ihrem Austritt aus dem Zelleib zu einer kolloiden 
Masse verschmelzen, die dann in die Hypophysenhohle entleert wird. Erst bei 
Behinderung des Ab£lllsses komme es Zll einer Anstaullng innerhalb der tllblliosen 
Druse. Bei Beginn der cystischen Erweiterung findet GmzzETTI den Hohlrallm 
hallfig mit einer homogenen Substanz gefulIt, die sich weder mit sallren noch 
mit b.1sischen Farbstoffen stark farbt. Mit Mllcicarmin nimmt sie einen schwach 
rotlichen Farbton an; bei Priifung formolfixierter Gefrierschnitte konnte 
GUIZZETTI aber weder die Metachromasie noch die echte Basophilie des gewohn
lichen Mucins feststellen. Die Flussigkeit enthalt reichlich koagulable Albu
minoide. In alten Cysten dickt der abgelagerte Inhalt ein; er wird dann acidophil 
und bekommt eine Beschaffenheit, die GmzzETTI mit dem Allssehen der Wachs
zylinder des Harnes vergleicht. 1m Verhalten gegenuber Aurantia unterscheidet 
sich dieses Kolloid nach dem gleichen AutOl aber deutlich yom Schilddrusen
kolloid. 

Die Drusencysten. Schon ERDHEIM beobachtete, daB der Ausfiihrungs
gang der tublliosen Drusen zuweilen nicht vollstandig kanalisiert ist. Die 
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dadurch bewirkte Anstauung des Sekretes fiihrt allmahlich zu einer cystischen 
Erweiterung des Ganges, die schlieBlich auch auf die Driisenhauptstiicke iiber
greift. Das gleiche ist der Fall, wenn mit zunehmendem Alter der VerschluB 
der HypophysenhOhle eintritt. Die cystische Umwandlung bezeichnet ERDHEIM 
auch als den Grund, warum man die Driisen beim Erwachsenen seltener antrifft. 
Die Cystenbildung findet sich aber nicht nur beim Erwachsenen, sie kann zu 
jeder Altersperiode auftreten, selbst beim Neugeborenen kann sie schon in 
betrachtlichem Umfang nachweisbar sein. 

b a, 

Abb. 228. Driiseneysten aus der Zona intermedia einer mensehliehen Hypophyse. a,-a, junge. sieh entwickelnde 
Driiseneysten, deren Entstehung aus Hauptstiicken von tubulOsen Driisen noch deutlich erkennbar ist. b voll· 
entwickelte Driisencystc mit einsehichtigem kubischemEpithel ; c gangartig entwickelte Driisencyste; die mit 
Kolloid gefiilltc Cyste am einen Ende des Ganges steht damit in Verbindung; d basophile Intermcdiazelle im 
Epithel einer Driisencyste; e basophile Intermediazelle in unmittelbarer Umgebung einer Driisencyste; t arte
rielles BlutgefiiB; g venose BlutgefiiBe; h Hinterlappen; i Bindegewebe der Zona intermedia. Hinger. 25 J. 

Fix. Susa. Paraffin. 51'. Azan. Vergr. 1 : 200. 

Die aus den tubulOsen Driisen hervorgehenden Cysten seien kurz als "Drii
sen cyst en" bezeichnet (s. Abb. 228). Sie konnen sich aus Driisenhauptstiicken, 
wie aus dem Ausfiihrungsgang entwickeln. Cysten der erstgenannten Herkunft 
sind anfanglich noch daran zu erkennen, daB sie von hoheren Epithelzellen aus
gekleidet sind, die unter Umstanden auch noch Sekretgranula enthalten konnen. 
Auf spateren Stadien laBt sich dagegen nicht mehr entscheiden, ob sie aus dem 
Ausfiihrungsgang oder dem Hauptstiick hervorgegangen sind. 

Die Driisencysten sind durchgehends von einem einschichtigen Epithel 
ausgekleidet. Die Hohe der Epithelzellen wechselt mit der GroBe der Cysten_ 
In den kleineren sind die Zellen niedrig zylindrisch oder kubisch, in den groBen 
Cysten konnen sie bis zu ganz flachen, nur mehr 2-3 fJ, hohen Zellen abgeplattet 
sein. Die rundlichen Kerne zeigen mittleren Chromatingehalt, das Cytoplasma 
farbt sich in Azanpraparaten blaBgrau. 1m iibrigen sind Kern und Cytoplasm a 
auch in groBen Cysten und bei starker Abflachung gut erhalten und im all
gemeinen ohne Degenerationserscheinung. 

Die allmahliche Entstehung der Driisencysten laBt sich auf Abb. 228 sehr 
gut verfolgen. So zeigt das Epithel der im Anfang der Umwandlung stehenden 
Cysten a1-a3 noch unverkennbar den Charakter von Driisenzellen, wie sie in 
den Hauptstiicken tubulOser Driisen zu beobachten sind; in den anderen Cysten 
(Abb. 228,b, c) haben die Epithelzellen der Wandung dagegen schon die typische, 
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niedrig kubische Gestalt angenommen, die fUr vollentwickelte Drusencysten 
charakteristisch ist. Auch in Abb. 229 wird das Epithel der groBen Drusen
cysten bei a am oberen Ende noch von groBen cytoplasmareichen Drusenzellen 
gebildet; im unteren Teil der Cyste, wie in den daneben liegenden, mit etwas 
Gerinnsel gefiillten Cysten ist es dagegen stark abgeplattet, so daB zwischen 
diesem und dem Ausgangszu-
stand kaum mehr eine Ahnlich- It 

keit besteht. Trotzdem lii3t 
sich auf Grund der einzelnen 
Entwicklungsstufenmit Sicher
heit behaupten, daB Cysten 
dieser Art auf tubulose Drusen 
zuruckgehen. 

III 

Zc 

Eine auffallende Erschei
nung ist, daB sich in man- /Ie -I"i;;o;~ 

De 

chen Drusencysten auskleiden-
de Epithelzellen unter Auf
treten von basophilen Granu
lationen in basophile Zellen 
verwandeln konnen, die sich 
in keiner Hinsicht von typi
schen basophilen Intermedia
zellen unterscheiden. Auch in 
Abb. 228 ist bei d eine derartige 
Zelle sichtbar. Im weiteren 
Verlauf vermogen diese Zellen 
auch den epithelialen Verband lie 

zu verlassen und in das um
gebende Gewebe auszuwandern J)o -~:-~:r-
(s. Abb. 228 bei e). 

Die Drusencysten treten 
einzeln oder in Gruppen auf. 
ImersterenFallhaben sie rund
liche oder langliche Form, im 
letzteren zeigen sie oft Vorwol
bungen und Einbuchtungen, 
zum Teil deshalb, weil sie sich 
durch gegenseitigen Druck in 
ihrer Form beeinflussen. Bei 
gunstiger Schnittrichtung er-

Abb. 229. Driisencysten aus dem caudalen Abschnitt der Zona 
intermedia. a DriisenzeIIen; BU Bindegewebe; Dc Driisencyste; 
HI Hinterlappen; Re RATHKEsche Cyste; Zc ZeIIstrangcyste. 
Hinger. 28 J. Fix. SubIimat·FormoI-Eisessig n. STIEVE. Paraffin. 

5 ",. Kresazan. Vergr. 1 : 150. 

kennt man indessen, daB zum Teil auch die ursprungliche Form der Drusen
anlage noch nachwirkt. Daraus erklart es sich auch, daB die Cysten haufig 
miteinander zusammenhangen. Die Cystengruppen konnen betrachtliche GroBe 
erreichen (400-600 p im Durchmesser); einzeln liegende Cysten uberschreiten 
dagegen selten einen Durchmesser von 80-100 p. 

Zur Gruppe der tubulosen Drusen und ihrer Ausfiihrungsgange gehoren auch 
die langen gestreckten Gange, die man bisweilen bei Neugeborenen und Kindern 
unter dem hinteren Epithel der Hypophysenhohle antrifft. Die von einem 
einschichtigen kubischen Epithel ausgekleideten Gange munden caudal meist 
in die Hypophysenhohle ein. Das andere Ende der Gange endigt entweder 
blind oder tritt mit tubu16sen Drusen in Verbindung. Auch beim Erwachsenen 
konnen diese Gange noch erhalten sein, wo sie dann zwischen Hinterlappen 
und Hypophysenhohle bzw. RATHKEschen Cysten liegen. Die Gange, deren 

JIU 

li t 

Dc 
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Lumen gewohnlich erweitert ist, sind hier haufig in eine Anzahl langlicher, 
hintereinander gereihter Cysten zerteilt, die aberoft durch schmalere Verbin
dungsstucke miteinander kommunizieren. Das auskleidende Epithel gleicht 
dem der Drusencysten. 

Unterscheidung der Drusencysten von Cyst en anderer Herkunft. 
Der gleichmaBige Charakter des Epithels der Drusencysten ermoglicht es, sie 
von den cystischen "Oberresten der Hypophysenhohle ("RATHKEsche Cyst en", 
(vgL Abb. 228 mit Abb. 193) und den sog. "Zellstrangcysten" (vgL Abb. 228 
mit Abb.21O) zu unterscheiden, die beide durch die wechselnde Bauart des 
auskleidenden Drusenzellepithels, wie den verschiedenartigen Charakter dieser 
Zellen gekennzeichnet sind. Wahrend sich bei den RATHKEschen Cysten im 
Bereich der Vorderwand aIle Zellformen des Vorderlappens in buntem Wechsel 
am Aufbau der Wandung beteiligen, zeigt das Epithel der Drusencysten ein 
sehr gleichmaBiges Bild. 

Auch die aus den Evaginationen der Hypophysenhohle hervorgehenden 
Cysten ("Umschlagscysten" (vgL Abb. 228 mit Abb. 200 und 20l) unter
scheiden sich von den Drusencysten durch den ungleichartigen Charakter des 
auskleidenden Epithels. Als weiteres Unterscheidungsmmkmal, das ich jedoch 
nicht bestatigen kann, gibt GurZZETTI (1927 a) an, daB die Umschlagscysten, 
im Gegensatze zu den Drusencysten, einer typischen Basalmembran entbehren 
und nur von lockerem Bindegewebe umgeben sind. 

So leicht es an Hand dieser Merkmale ist, die einzelnen Cystenarten auf 
friihen und mittleren Entwicklungsstadien auseinanderzuhalten, so schwierig, 
ja unmoglich kann die Entscheidung bei alten, durch das abgelagerte KoIloid 
maximal gedehnten Cysten werden, bei denen sich schlieBlich nur mehr ein 
membranartig abgeplattetes, jeder Merkmale entbehrendes Epithel vorfindet. 
Hier kann nur die Lage der Cysten noch gewisse Hinweise auf die Herkunft 
geben. 

Die physiologische Bedeutung der tubulosen Drusen und ihres 
Sekretes. GUIZZETTI (1929) stellt in Abrede, daB die tubulosen Drusen lediglich 
versprengte Anlagen von Schleimdrusen darstellen, die auf einem unreifen 
Stadium ihrer Entwicklung stehengeblieben sind. Der anatomische Aufbau 
der Drusen ist vielmehr voll entwickelt; die Drusen besitzen eine regelmaBige, 
lebhafte sekretorische Tatigkeit, die schon zur Fetalzeit einsetzt und wahrend 
der ganzen Wachstumsperiode des Korpers, also viele Jahre hindurch, bis zum 
VerschluB der Hypophysenhohle andauert. Eine Steigerung oder Abnahme der 
Sekretion wahrend der Schwangerschaft oder bei Erkrankungen konnte GurZZETTI 
dagegen nicht feststellen. In eigenen Praparaten fand ich die Drusencysten 
bei Schwangeren des ofteren auffallend kraftig entwickelt und stark mit Sekret 
gefiillt. Aus alldem geht hervor, daB die Drusenzellen auch beim Erwachsenen 
noch sekretorisch tatig sind. 

VoUig entgegengesetzt ist der von BENDA (1932) eingenommene Standpunkt. 
BENDA mochte den Drusen hochstens eine auf das FetaIleben und die fruheste 
Kindheit beschrankte Funktion zuerkennen. Nach ihm ware "auch die Deutung 
moglich, daB sich bei dem fruhzeitigen Abortieren der eigentlichen Zwischen
lappenanlage des Menschen aus dem Anlagematerial eine andere ziemlich indif
ferente Formation des Mutterbodens entwickelt und jene Druschen nur eine 
choristomartige Versprengung von Mundhohlendrusen darsteIlen". Er stellt sie 
in dieser Hinsicht den Platteninseln des Stieles an die Seite, ohne daB sie diesen 
jedoch, wie BENDA hinzufugt, an pathologischer Bedeutung gleichkommen. 

Nach der Haufigkeit des Vorkommens der tubulosen Drusen und der Drusen
cysten zu schlieBen, glaube ich nicht, daB die von BENDA vertretene Auffassung 
zutrifft. Zum mindesten steht fest, daB die Drusen auch beim Erwachsenen 
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noch sezernieren und das Sekret in die Hypophysenhohle entleeren oder in 
cystenartigen Hohlraumen speichern. Welche physiologische Bedeutung aber 
diesem Sekret zukommt, ist zur Zeit noch vollig unbekannt. 

1)) Das Cystenkolloid der Zwischenzone. 

AIle Spalten und Cysten der Zona intermedia, die sich, wie im voraus
gehenden gezeigt wurde, durch die Art ihrer epithelialen Auskleidung bis zu 

a b 
Abb. 230a und b. Mit pseudopodienartigen Fortsatzen versehene Zellen im Kolloid einer Hypophysenhiihle. 
Hinger. 24 Jahre. Zur H erstellung des Praparates wurde ein Tropfen des frisch entnommenen ziemlich diinn
f1iissigen Kolloid ohne weiteren Zusatz mit einem Deckglas bedeckt. mit Wachs umrandet und unter Vorschalteu 

eines Griinfilters photographiert. Vergr. 1 : 325. 

einem gewissen Grade voneinander gut unterscheiden lassen, sind mit einem 
Inhalt gefiillt, der sich schon im frischen, unfixierten Zustand meist 
als recht verschiedenartig erweist . Neben wafiriger, 
substanzarmer Fliissigkeit trifft man namentlich in 
den grofieren Cysten eine weif3liche bis gelbliche Sub
stanz an, deren Konsistenz von diinnfliissiger bis zu 
zahfliissiger, gallertartiger oder sogar hyalin schneid
barer Beschaffenheit schwanken kann. Bei 20 bis 
25jahrigen Hingerichteten fand ich bei der unmittel
bar nach dem Tode vorgenommenen Untersuchung 
in der Hypophysenhohle einen diinnfliissigen bis 
gaIlertigen, fast farblosen glasigen Inhalt vor. Bei 
einem 24jahrigen enthielt dieser eine Anzahl freier 
Zellen, die zum Teil abgekugelt waren, zum Teil gleich 
den Zellen einer Gewebekultur pseudopodienartige 
Fortsatze aussandten, die eine Lange bis zu 100 f1 
erreichten (s. Abb. 230a und b) . Das Cytoplasma 
der Zellen enthielt neben einzelnen Lipoidtropfchen 

Abb. 231. Doppelbrechende. bU
schelf6rmige Krystallnadeln im 
Kol\oid einer Hypophysenh6hle. 
Hinger. 24 Jahre. H erstellung 
des Praparates wie bei Abb. 230. 
Aufnahme im polarisierten Licht. 

feine, nicht doppeltbrechende Kornchen. Weiterhin fanden sich im Kolloid kleine 
Drusen von feinen biischelformigen Krystallnadeln (s. Abb. 231), die doppelt
brechend waren und sich in den in Wasser, Formol oder Glycerineingeschlossenen 
Praparaten im Laufe eines Tages langsam li:isten. 

Dber das chemische Verhalten der allgemein als "KoIloid" bezeichneten 
Masse ist wenig bekannt. 1m Schrifttum trifft man immer wieder auf die 
Angaben, dafi das Kolloid in kaltem wie warmem Wasser, in Alkohol und 
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Ather vollig unlOslich ist. Beim Kochen in Wasser gibt es keine Gelatine. In 
Essigsaure quillt es im Gegensatz zu Mucin auf, urn sich dann zu lOsen. Ver
dunnte Salzsaure lOst es, wahrend es in Alkalien aufquillt. Die Xanthoprotein
reaktion ist positiv. Diese von LAUNOIS (1904), THAON (1907), BIEDL (1914) 
u. a. ubernommenen Angaben gehen auf DURCK zuruck und beziehen sich 
urspriinglich auf das "Kolloid" im allgemeinen (Schilddruse, Hypophyse, 
Samenblasen, Prostata). Fur das Cystenkolloid der Hypophyse treffen sie, wie 
sich aus dem folgenden ergibt, nur teilweise zu. 

Eine Erganzung erfahren diese sparlichen Angaben durch Beobachtungen 
von GUIZZETTI uber den Inhalt der Evaginationen und Umschlagscysten. 
Beide erscheinen in Gefrierschnitten von unfixierten Hypophysen leer, da der 
Inhalt vollig Hussig ist. Nach vorheriger Einwirkung von Ammonsulfatlosung 
findet sich dagegen eine Substanz mittlerer Dichte vor, die sich mit Toluidin
blau, Thionin und Safranin metachromatisch farbt (positive Schleimreaktion). 
Das gleiche ist der Fall, wenn die frische Druse fill 10 Minuten in physio
logischer NaCI-Losung auf 50-700 erwarmt wird. Bei 900 wird die metachro
matischeFarbungnegativ. Saure Losungen erhalten, alkalische lOsendie Substanz. 

Die Entdeckung des Jodgehaltes des Schilddrusenkolloids durch BAUMANN 
gab Veranlassung, auch dem morphologisch ahnlichen Kolloid der Hypophyse 
einen betrachtlichen Jodgehalt zuzuschreiben; spater wurde ein solcher von 
HALLIBURTON, CANDLER und SIKES (1909), SEAMAN (1920), SIMPSON und 
HUNTER u. a. dagegen bestritten. Neuerdings finden sich aber wieder positive 
Angaben, die sich allerdings in Anbetracht der geringen Kolloidmengen einer 
Hypophyse meist auf den Jodgehalt des Gesamtorganes beziehen. So geben 
STURM und BUCHHOLZ fUr 7 menschliche Hypophysen einen durchschnittlichen 
Jodgehalt von 80y-% an. Auch KOPPENHOFER (1933) fand die Hypophyse des 
erwachsenen Menschen jodhaltig. Der Jodgehalt ist beim mannlichen Ge
schlecht durchschnittlich groBer als beim weiblichen. Die Hypophyse Schwan
gerer ist vollig jodfrei. Bei plOtzlich aus voller Gesundheit Verstorbenen ist 
er hOher (hOchster gefundener Wert 13,45 y) als bei Kachektischen (0-2 y). 
Ein Parallelgehen von Kolloidmenge und J odgehalt konnte KOPPENHOFER 
dagegen nicht beobachten. Das thyreotrope Hormon ist jodfrei. Auch NOTHER, 
der das KoIloid von mehreren tausend Rinderhypophysen sammelte, fand im 
Gegensatz zu SIMPSON und HUNTER einen durchschnittlichen Jodgehalt von 
1,34 mg-%. 

Auch im fixierten Praparat bietet der Inhalt der Hypophysenhohle 
und der Cysten ein uberaus wechselndes Bild. Ohne Zweifel wird sein FaIlungs
bild auch durch die einzelnen Fixierungsflussigkeiten in verschiedener Weise 
beeinfluBt, so wie es BUCHER (1938) fUr das KoIloid der Schilddruse beschrieb; 
aber auch bei Einhalten der gleichen Methodik findet man im Aussehen des 
Cysteninhaltes zwischen verschiedenen Drusen wie auch in ein und demselben 
Organ weitgehende Unterschiede vor. lch verweise z. B. auf das ganz ver
schiedene Aussehen des Kolloids in den Umschlagscysten der Abb. 201, in der 
Hypophysenhohle der Abb. 233 und 234 und in den Zellstrangcysten der 
Abb. 210, die aIle der gleichen Hypophyse entstammen und auf dem GefaBweg 
mit Susa fixiert wurden. Das gleiche laBt sich beim Inhalt der Cysten des 
Vorderlappens feststellen (vgl. z. B. Abb. 126 und 127). Hier muB das ver
schiedene Bild des Cysteninhaltes doch mit vital vorhandenen Unterschieden 
seiner Beschaffenheit zusammenhangen. Der EinfluB der Fixierungsfliissig
keiten auf das Fixierungsbild des KoIloids darf also auch nicht iiberschatzt 
werden. 

Ein Teil der Cysten erscheint im fixierten und gefarbten Schnittpraparat 
vollkommen leer. Der Einwand, der Inhalt mochte zusammengesintert sein 
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und in anderen Schnitten liegen, laBt sich durch Untersuchung von Serien
schnitten leicht widerlegen. Trotz des Fehlens eines sichtbaren Inhaltes 
ist aus der oft prallen Spannung der Wandung und dem weiten, nicht kollabierten 
Lumen derartiger Cyst en zu folgern, daB sie in vivo mit einer Fliissigkeit 
gefiillt sind. Gegen eine vor der Fixierung erIolgten Entleerung spricht die Un
versehrtheit der Wandung. Cysten dieser Art gehen namentlich aus tubulosen 
Driisen hervor (s. Abb. 228); auch Zellstrangcysten konnen leer erscheinen. 

K 

hZ 

Abb. 232. Zellstrangeyste aus der Zona intermedia mit feinkiirnigem Cysteninhalt und Randvakuolen. hZ Grup
pen von "hel:en Zellen"; K kleine homogene Kolloidtropfen. Hinger 25 J. Fix. Susa. Paraffin. 5 p. Binde

gewebsfarbung naeh MASSON. Vergr. 1 : 550. 

In anderen Cysten ist der geringe EiweiBanteil des Inhaltes in Gestalt eines 
sparlichen, feinflockigen Gerinnsels niedergeschlagen (1'1. Abb. 229), ein Befund, 
der haufig in Driisencysten, ferner in der Hypophysenhohle iiJterer Feten und 
Neugeborener erhoben werden kann. Auch sparliche, fadige Gerinnsel kommen 
vor, namentlich in jungen spaltartigen Evaginationen. 

Die Lichtung kleinerer Cysten ist nicht selten von einem schaumartigen Waben
werk ausgefiillt (s. Abb. 197 und 198). Die Wabenwande sind anfangs sehr zart, 
so daB man an ihre Entstehung aus aneinanderliegenden Sekretblasen (s. S. 356) 
denken konnte; die Wabenraume erscheinen leer, sind aber in vivo zweifellos mit 
einer substanzarmen, waBrigen Fliissigkeit gefiillt. Allmahlich werden die Wande 
durch substanzreichere Sekretbestandteile verstarkt und verdickt. Dann 
tritt zwischen den Waben, die zum Teil platz en und gelOst werden, ein groberer 
Niederschlag oder homogenes Kolloid auf, das sich mit Azan blau farbt 
(s. Abb. 209). 

Die zuerst nur sparlich vorhandene, flockig kornige Substanz kann eine 
starke Zunahme erfahren, so daB sie mehr oder weniger den ganzen Hohlraum 
einer Cyste ausfiillt und nur die Randzone noch von Sekretblasen besetzt 
ist (s. Abb. 232). Man trifft diese "prakolloide" Substanz, die vermutlich ein 
durch die Fixierung erzeugtes Fallungsprodukt aus eiweiBreicherem Sekret 
darstellt, namentlich in Zellstrangcysten und in der Hypophysenhohle von 
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Kindern. Die Substanz ist in Azanpraparaten hellblau gefarbt. Die Gro13e 
und Form der Kornchen des Niederschlages ist sehr wechselnd. Abb. 233 zeigt 

Abb. 233. Azanblaues Kolloid aus der HypophysenhOhlc 
eines Erwachsenen. Die Substanz ist zurn Teil grobkiirnig, 
zurn Teil schollig geronnen. Zr Rest einer degenerierenden 
Zelle. Hinger. 25 J. Fix. Susa. Paraffin. 5 p. Azan. Vergr. 

1: 550. 

den verhaltnisma13ig grobkornigen 
Niederschlag ausder Hypophysen
hohle eines Erwachsenen. 

Innerhalb des kornig flockigen 
Niederschlages laBt sich gelegent
lich (s. z.B.Abb.232, K) das Auf
treten kleiner homogener Tropfen 
("Kolloidtropfen") beobachten, 
die wohl die nachste Stufe in der 
Verfestigung des Cysteninhaltes 
darstellen. Sie leiten uber zu den 
mannigfaltigen Erscheinungsfor
men des eigentlichen "Kolloids". 
1m einfachsten Fall findet man 
eine homogen aussehende, an
scheinend noch relativ dunn
flussige Masse, die sich mit Azan 
blau farbt und kurz als "azan
blaues Kolloid" bezeichnet sei 
(s.Abb.201). Es kann in kleineren 
und groBeren Cysten der verschie
densten Herkunft auftreten. Ge
legentlich finden sich in ihm feine, 
faden- oder nadelformige Struk

turen, die sich mit Azan rot farben (s. Abb. 239 und 240) und Ahnlichkeit mit 
Fibrinfaden haben. Haufig ist das Kolloid nicht gleichma13ig homogen, sondern 

Abb. 234. Schlierig geronnenes azanblanes Kolloid aus der 
Hypophysenhiihle eines Erwachsenen. Hinger. 25 J. Fix. Susa. 

Paraffin. 5 p. Azan. Vergr. 1: 550. 

von schlierigen Streifen durch
zogen (s. Abb. 234, ferner 
Abb. 192 und 194), die sich in 
den verschiedensten Abstufun
gen von Blau farben. Auch mit 
grober gekornten Partien kann 
das Kolloid untermischt sein, 
wie sich auch seine eigene 
"homogene" Beschaffenheit im 
fixierten Zustand oft in eine mit 
starkster Vergro13erung eben 
noch erkennbare Kornung auf
lost (s. Abb. 235). 

Zu dem beschriebenen Kol
loid gesellt sich ein zweites, 
das sich in Azanpraparaten 
durch seine leuchtend rote 
Farbe auszeichnet ("azan-
rotes Kolloid") und gleich
falls in den verschiedensten 
Variationen anzutreffen ist. So 

tritt es in kleinen oder groBen homogenen Tropfen und Kugeln auf, die scharf 
begrenzt mitten in azanblauem Kolloid eingelagert sind (s. Abb. 235). In anderen 
Cysten findet man eine innige, streifige Durchmengung beider Arten; wieder 
andere enthalten teils rotes, teils blaues Kolloid (s. Abb. 200); und schlieBlich 



Der Driisenteil der Hypophyse. 353 

gibt es Cysten, die ausschlieBlich mit azanrotem Kolloid angefullt sind 
(s. Abb. 200, Ucr). Cyst en der letzteren Art finden sich namentlich bei alteren 
Individuen unter den Umschlagscysten. 

Das verschiedene farberische Verhalten des Cystenkolloids ist seit langem bekannt, 
doch sind die Angaben hieriiber wenig einheitlich. Schon LOTHRINGER bemerkt, daB sich 
das Kolloid in Hamatoxylin-Eosinpraparaten zuweilen violett, zuweilen rosa farbt. CREUTZ
FELDT findet bei gleicher Farbung bis zum 40. Jahr in den Cysten vorwiegend blaB rosa 
gefarbtes Kolloid, manchmal mit blaulichem Rand. Alterskolloid ist nach ihm dunkler, 
leuchtend rot mit dunklerem rotem oder blauem Rand. Nach TRAUTMANN zeigt das Kolloid 
bald schwache, bald starke Eosinophilie. Ferner findet er, namentlich in den Cysten, ein 
sich mit Hamatoxylin blaufarbendes Kolloid von schwacher und starker basophiler Reaktion. 
STENDELL beobachtete Kolloidklumpen von stark acidophiler bis zu deutlich basophiler 
Reaktion. Die Norm bilden nach ihm "blasse Nuancen der Farbung". KRAUS trifft die 
vonihm beschriebenendreiKolloidarten(s. S.158) 
auch in den Cysten an; am haufigsten das gerb
saurefeste, an zweiter Stelle das fuchsinophile, 
an letzter das fuchsinophobe. KRAUS bemerkt 
aber, daB ~die Mengenabschiitzung dadurch er
schwert ist, daB in ein- und derselben Cyste aIle 
drei Substanzen durcheinander vorkommen 
Mnnen. Nach KASCHE (192(i) ist das Kolloid 
meist eosinophil, teils gleichmaBig, teils gefleckt; 
in . den zentralen Partien finden sich dunklere 
Farbtone, selten auch basophil tingierte Massen. 
Von deutlich eosinophilem Kolloid kommen aIle 
Abstufungen iiber blaB rosa, blaB violett bis zu 
typisch basophiler Farbung vor. 

Azanblaues und azanrotes Kolloid ent
sprechen nicht einfach dem eosinophilen 
und basophilen Kolloid der Hamalaun
Eosinfarbung. Das eosinophile Kolloid 
farbt sich vielmehr mit Azan zum Teil 
blau, zum Teil rot. Wodurch diese ver
schiedene Farbbarkeit bedingt ist, ist fUr 
die eine Methode so ungeklart wie fUr die 

Abb. 235. Azanrotes und azanblanes Kolloid aus 
einer Umschlagscyste. Das azanblaue Kolloid 
ist ganz fein gekornt. a tropfchenartiges Vor
quellen des Cytoplasmas (vgl. damit auch Abb. 
195 b, 1). Hinger. 25 J. ]'ix. Susa. Paraffin 5 1'. 

Azan. Vergr. 1 : 1000. 

andere; auch die vielgebrauchten Bezeichnungen acidophil und basophil ent
behren fUr die Kolloidfarbung noch einer gesicherten Grundlage. Nach COLLIN 
erklart sich das differente farberische Verhalten des Kolloids lediglich aus 
Unterschieden in der Konzentration. STENDELL dagegen vermutet, daB der 
verschiedenen Farbbarkeit chemische Unterschiede zugrunde liegen, und daB 
sie vom Grad der Reife und des Alters des Sekretes, sowie von der Art der 
zugrunde gegangenen Zellen abhangig ist. Nach ihm ist die altere Substanz 
lichter und minder intensiv farbbar, lockerer und dunner als die jungere, die 
sich (mit Eosin) leuchtend tingiert und von starkerer Konzentration ist. Das 
scheint mir fur das Cystenkolloid der menschlichen Hypophyse nicht zuzutreffen. 
Verfolgt man namlich Auftreten und Verhalten des Kolloids wah rend der 
verschiedenen Lebensabschnitte, so findet man, daB es in den Cvsten an
fanglich dunnfliissig ist und mit zunehmendem Alter seine Konsistenz ver
mehrt. Dabei farbt sich das jungere, fliissigere Kolloid azanblau, das ein
gedickte azanrot. 1m gleichen Sinne spricht die Beobachtung, daB sich bei 
konzentrisch geschichtetem Kolloid die auBeren Schichten azanblau, das Innere 
dagegen oft azanrot farbt. Das azanrote Kolloid ist danach das altere und 
durch Eindickung oder Wasserabgabe aus azanblauem hervorgegangen. In 
diesem FaIle liegt der verschiedenen Farbbarkeit also sehr wahrscheinlich ein 
Unterschied in der Dichte zugrunde. Neben diesem durch Eindickung oder 
Alterung verandertem Kolloid gibt es aber noch azanrotes Kolloid, das schon 
bei seiner Entstehung durch Einschmelzung von Zellen rot gefarbt ist (vgl. dazu 
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S. 167). Rier konnte der Farbeunterschied gegenuber azanblauem Kolloid 
doch durch eine abweichende chemische Beschaffenheit bedingt sein. 

Gesichert ist das Vorliegen chemischer Unterschiede fiir jenen Teil des 
Kolloids, der sich mit den sog. Schleimfarbstoffen zur Darstellung bringen 
laBt. Er wird seit langem wegen seiner Farbbarkeit mit Mucicarmin und seiner 
typischen Metachromasie als Mucin oder mucinhaltige Substanz betrachtet. 

DaB sich in del' Hypophyse auBer den basophilen Zellen auch ein Teil des Kolloids 
mit Mucicarmin farbt, wurde zum erstenmal von COMTE (1898) beobachtet. Del' Autor 
schlieBt daraus, daB das Kolloid eine dem Mucin nahestehende Substanz enthalt. Zu einer 
ahnlichen SchluBfolgerung kam NEUMAYER (1900). THAON (1907) entdeckte die meta· 
chromatische Farbung des Kolloids mit Methylviolett odeI' Anilinwasser-Thionin. Er 
deutet die Farbreaktion dahin, daB ein gewisser Anteil des Hypophysenkolloids dem 
Mucin nahesteht. Die Farbbarkeit des Kolloids mit Mucicarmin, Bismarckbraun und 
Thionin betont auch TRAUTMANN (1909), doch geht aus seinen Angaben nicht hel'vor, ob er 
den wesentlichen Punkt, die Metachromasie, beobachtet hat. BOLSI (1926) dagegon hat 
diese bei Farbung mit Safranin, Thionin und Toluidinblau gesehen, ohne jedoch die Bedeutung 
der Reaktion zu erkennen. 

Am eingehendsten befaBte sich bis jetzt GurZZETTI (1927a) mit del' vorliegenden Frage. 
Naoh seinen Feststellungen erfolgt del' Nachweis der mucinartigen Substanz am besten an 
Gefrierschnitten von frischem Formolmaterial (Fixierung 1 - mehrere Tage in lO%igem 
Formol) durch Farbung mit polychromem Methylenblau, Safranin, Thionin odeI' Toluidin
blau (die drei letztgenannten Farbstoffe werden in gesattigter Losung in 2% Carbolsaure 
angewandt). Nach del' Farbung kurz abspiilen in mit Essigsaure angesauertem Wasser 
und Untersuchung in Wasser. Unter diesen Bedingungen farbt sich ein Teil des Cysten
inhaltes mit Safraninorange gelb, mit polychromem Methylenblau odeI' Thionin lebhaft rot. 
mit Toluidinblau violett, zeigt also die fiir Mucine charakteristische Farbung. Wesentlich 
ist, daB die Reaktion an Gefrierschnitten erfolgt; an Paraffinschnitten miBlingt sie. Fiir den 
Mucincharakter del' metachromatischen Substanz spricht auch ihr Verhalten gegeniiber 
Losungsmitteln. Durch mehrstiindige Einwirkung verdiinnter Essigsaure wird die Reaktion 
nicht beeinfluBt, wahrend sie durch 24stiindige Einwirkung alkalischer Losungen aufgehoben 
wird. Die Farbung mit Mucicarmin, bei del' sich die metachromatische Substanz rot tarbt, 
halt GurZZETTI £iir sich allein nicht fiir Mucin beweisend, da sich mit Mucicarmin auBer Mucin 
bekanntermaBen auch eine Reihe anderer Substanzen farbt. 

Wahrend nun die friiheren Autoren nur allgemein von einem Mucin
gehalt des Kolloids sprechen, ohne diesen naher zu lokalisieren, findet GUIZ
ZETTI die mucinartige Substanz auf die Evaginationen und die aus diesen 
hervorgehenden kleineren Umschlagscysten beschrankt. Auch der Inhalt 
del' Hypophysenhohle kann sich, solange ihm Sekret aus den Evaginationen 
beigemengt ist, schwach metachromatisch verhalten. Die kolloidartige Sub
stanz in den groBeren Umschlagscysten zeigt dagegen keine Metachromasie; 
sie ist einfach basophil. Das gleiche gilt nach GUIZZETTI fur den Inhalt der 
tubulOsen Driisen und ihrer Cysten, sowie fUr das Kolloid des Vorderlappens. 
Die sich metachromatisch farbende Substanz entspricht nach GUIZZETTI dem 
frisch bereiteten Sekret der Evaginationen. Wirdes, statt resorbiert zu werden, 
in den Cyst en aufgestapelt, so verwandelt es sich unter Verlust seiner Meta
chromasie in kolloidartige, einfach basophile Substanz. Die metachromatische 
Substanz tritt friihestens am Ende des 1. Lebensjahres auf. Bis zum Ende 
des 7. Jahres enthalten die Evaginationen nur mucinartige Substanz, kein 
basophiles Kolloid. 1m iibrigen dauert dann die Sekretion von mucinartiger 
Substanz wahrend des ganzen Lebens an. Besonders lebhaft ist sie wahrend 
der Schwangerschaft. 

Auf Grund eigener Untersuchungen kann ich die Angaben GUIZZETTIS, 
denen manche Autoren, Z. B. BENDA (1932) skeptisch gegenuberstehen, be
statigen. leh fand in allen unter Einhaltung del' vorgesehriebenen Technik 
untersuchten Hypophysen bis ins Greisenalter hinein metachromatisch ge
farbtes Kolloid (s. Abb. 236). Es war in normalen Drusen auf das Gebiet der 
Evaginationen beschrankt; ich bin mir aber nicht ganz sichel', ob aIle in der 
chromophoben Zone gelegenen, metachromatisches Kolloid enthaltenden Cysten 
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auf Evaginationen zuruckgehen. Die Metachromasie ist in den kleinen Cysten 
am starksten. Niemals fand ich in den Pseudofollikeln des Vorderlappens 
oder der Pars tuberalis_metachromatisch gefarbtes Kolloid. In allen Hypophysen 
war bei Thionin- oder Toluidinblaufarbung auBer metachromatisch gefarbtem 
und einfach basophilem Kolloid auch ungefarbtes Kolloid vorhanden. 

,/ 

c 

b 

Abb. 236. Metachromatisch gefarbtes Kolloid aus der Zoua intermedia einer menschHchen Hypophyse. In den 
kleineren Cyst en (a) ist das Kolloid intensiv violett gefiirbt, in den gro/Jen hellviolett. vermutlich infolge Ab
nahme der Konzentration der sich metachromatisch fiirbellden Substallz. Eillzelne Cyst en (b) enthalten nn· 
gefiirbtes Kolloid. In der mit c bezeichneten Cyste Hegen im ungefarbten KoJloid einige basophile Kolloid
tropfen. Die ZeJlstriinge sind schematisch blau gefiirbt gezeichnet. 30jiihrige Wiichnerin. 3 Wochen nach der 
Geburt. Fix. Formol 1 : 4. Gefrierschnitt 15 /<. Toluidinblaufiirbung nach GliIZZETTI. Beobachtung in Wasser. 

Vergr. 1 : 70. 

In der Hypophyse einer 3 Wochen nach der Geburt verstorbenen Wochnerin 
fand sich das metachromatisch gefarbte Kolloid besonders reichlich vor 
(s. Abb. 236), wah rend das sonst haufig zu sehende einfach basophile Kolloid 
bis auf kleine Reste fehlte. Hier zeigte auch das Kolloid einzelner Drusen
cyst en und Zellstrangcysten schwache Metachromasie. 

I}) Die Entstehung des Cystenkolloids der Zwischenzone. 
Die Frage, in welcher Weise die Hypophysenhohle und die Cysten der 

Zwischenzone mit Kolloid gefiillt werden, findet im Schrifttum eine sehr ver
schiedene Beantwortung. Nach der ursprunglichen Auffassung, wie sie von 
LoTHRINGER, THAON u. a. vertreten wurde, entsteht das Kolloid im Vorder
lappen und sammelt sich dann, zum mindesten teilweise, in der Hypophysen
hohle, bzw. in den aus dieser hervorgehenden Cysten. B. HALLER (1898) laBt 
sogar die sekretfiihrenden Drusenschlauche des Vorderlappens direkt in die 
HypophysenhOhle einmunden. 

1m Gegensatze dazu steht jene andere Auffassung, nach der das Kolloid 
der Cysten an Ort und Stelle gebildet wird. Dabei ist das Kolloid nach der 
Auffassung von F. J. KRAUS und anderen Autoren wie in den ubrigen Teilen 
der Hypophyse so auch hier ausschlieBlich das Produkt einer direkten Umwand
lung von Hypophysiszellen; auch BAILEY behauptet, daB niemals eine andere 
Entstehung des Cystenkolloids gezeigt werden konnte, als die durch Degenera
tion. THAON u. a. betrachten dagegen das Cystenkolloid nicht als Zeichen eines 
degenerativen Einschmelzungsprozesses, sondern als Produkt einer sekretorischen 
Tatigkeit. 

Einen vermittelnden Standpunkt nimmt FRASER ein. Nach ihm entstammt 
der Inhalt der Hypophysenhohle zwei Quellen: der Pars intermedia und dem 

23* 
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V orderlappen. Die erstere liefert das homogene Kolloid, das den Hauptanteil 
des Inhalts darsteIlt; der zweite ZufluB erfolgt aus dem Vorderlappen "genauer 
gesagt, durch die eosinophilen Substanzen, die in den groBeren Zellen liegen". 
Wahrend diese zum iiberwiegenden Teil in den Blutstrom iibertreten, gelangt 
ein kleinerer in die Hypophysenhohle, wo er, ehe er sich in Kolloid auflost, 
angeblich in Gestalt kleiner rundlicher Korperchen erkannt werden kann. 

Wiederum verschieden davon ist die von GUIZZETTI vertretene Auffassung. 
GUIZZETTI trennt bei der Beantwortung der Frage zwischen dem Inhalt der 
HypophysenhOhle und dem Inhalt der verschiedenen Cystenarten. Bei der 

Abb.237. Sekretbliischen an der OberWiche der Driisenzcllcn einer Zel\strangcyste. Hinger. 23 J. Fix. Susa. 
Paraffin. 5.u. Kresazan. Ver!!r. 1 : 950. 

Hypophysenhohle halt es GUIZZETTI fUr erwiesen, daB diese keine eigene Sekretion 
hat. Die in ihr vorubergehend abgelagerten Sekretionsprodukte stammen nach 
diesem Autor aus den Evaginationen und den tubu16sen Drusen, in welchen 
sie durch sekretorische Tatigkeit der Wandzellen entstehen. 

Wenn ich nun zu diesen verschiedenen Theorien auf Grund meiner eigenen 
Beobachtungen Stellung nehme, so komme ich zu folgenden Ergebnissen. Eine 
Beteiligung des Vorderlappens an der Lieferung des Cystenkolloids der Zona 
intermedia besteht bei der menschlichen Hypophyse nur insofern, als einzelne 
Vorderlappencysten das in ihnen gebildete Kolloid in die Hypophysenhohle 
oder in RATHKESchen Cysten entleeren konnen. Auch in diesem FaIle handelt 
es sich aber nicht im Sinne von COLLINA, PIRONE, FRASER urn eine von den 
eosinophilen Zellen ausgearbeitete Substanz, da das Kolloid der Vorderlappen
cysten durch sekretorische Tatigkeit wie auch durch Einschmelzung der ver
schiedensten Drusenzellen entsteht (s. S. 160f£.). Einen wesentlichen Anteil des 
Kolloids der HypophysenhOhle stellt namentlich im 1. und 2. Jahrzehnt der 
schon von GUIZZETTI beobachtete ZufluB aus den Evaginationen und tubulosen 
Drusen. AuBerdem beteiligt sich aber, wie ich im Gegensatze zu GUIZZETTI 
beobachtete, auch die Wandung der Hypophysenhohle selbst an der Bildung 
ihres Inhaltes, und zwar durch Sekretion und Zelleinschmeizung. Das ist in 
gesteigertem MaBe auch in den RATHEKEschen Cysten der Fall, bei denen die 
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Zufuhr aus tubulOsen Driisen und Evaginationen mehr und mehr in Wegfall 
kommt. 

Schon bei Beschreibung der RATHKEschen Cysten wurde das in den Abb. 195a 
und b sichtbare Vorquellen des Cytoplasmas wie das Auftreten von groBen 
Blaschen an der Zelloberflache im Sinne einer Sekretion gedeutet (s. S. 304). 
Besonders deutlich sind diese Sekretblaschen in jenen Cysten zu beobachten, 
deren Hohle nicht mit Kolloid, sondern mit einer substanzarmen, waBrigen 
Fliissigkeit gefiillt ist. Ein Beispiel hierfiir gibt Abb. 237, an der, wie ich be
tonen mochte, nicht die geringste Retusche vorgenommen wurde. Man sieht 
hier, wie aus dem apikalen Ende der Driisenzellen zuerst rundliche Blaschen 
austreten, die von einer deutlich erkennbaren Membran umgeben sind. Anfangs 
sind sie nur klein, so daB sie auf jeder Zelle isoliert liegen und nur einen Teil 
der Zelloberflache einnehmen; dann vergroBern sie sich mehr und mehr, bis sie 
breit auf der Oberflache der Mutterzellen aufsitzen und gegenseitig aneinander
stoBen; dabei wird ihre Form langlich mit abgerundeter Oberflache (s. die 
untere Zellreihe der Abb. 237). Wie auf der Abbildung sehr schon zu erkennen 
ist, geht das Cytoplasma der Zelle ohne scharfe Abgrenzung in den Hohlraum 
der Sekretblaschen iiber, der mit einer substanzarmen Fliissigkeit gefiilIt ist, 
deren EiweiBkomponente namentlich in den kleineren durch die Fixierungs
fliissigkeit in Gestalt von sparlichem Gerinnsel niedergeschlagen wird. Die 
an der Epitheloberflache zwischen den Zellen in Bruchstiicken sichtbaren, dunklen 
Linien entsprechen Kittlinien, die, wenn sie in der Schnittebene liegen, durch 
Projektion unter Umstanden eine trennende Linie zwischen Zelloberflache und 
Sekretblaschen vortauschen konnen. Nach Erreichen einer gewissen GroBe 
scheinen die Sekretblaschen zu platz en und ihren Inhalt in die Cystenhohle 
zu entleeren, wobei die kollabierte faltige Hiillc des Blaschens anfangs noch deut
lich erkennbar ist. Seltener trifft man abgeschniirte runde Sekretblaschen frei 
im Innern der Cyste an. 

Die beschriebenen Gebilde, die am schonsten in unmittelbar nach dem Tode 
fixierten Driisen zu sehen sind, lassen sich meines Erachtens nur als Ausschei
dungsphasen eines von den Wandzellen bereiteten fliissigkeitsreichen und eiweiB
armen Sekretes deuten. Man findet sie in der Hypophysenhohle, in RATHKEschen 
Cysten, Umschlagscysten, Zellstrangcysten und Driisencysten. Der Einwand 
einer durch die Fixierungstechnik bedingten kiinstlichen Entstehung kann gegen
iiber den beschriebenen Gebilden, die in nur mit diinner Fliissigkeit gefiillte 
Cysten hereinragen, nicht erhoben werden. 

Schwieriger wird die Frage, wenn die Cyste mit einem substanzreicheren 
Inhalt gefiillt ist. So konnte man gegen die Deutung der in Abb.232 sicht
baren Vakuolen als .~neinanderliegende, gegenseitig verkle bte Sekret blasen vor
bringen, daB diese Ahnlichkeit nur eine auBerliche sei und behaupten, daB die 
Strukturen hier erst bei der Fixierung durch blasige Gerinnung des Cysten
inhaltes kiinstlich entstiinden. Der gleiche Einwand wird ja seit langem auch 
gegen die sog. Rand vakuolen erhoben, wie sie in kolloidgefiillten Cysten 
der Zona intermedia wie des Vorderlappens hervortreten (s. Z. B. Abb. 210, 
S. 318 und Abb. 126, S. 163). 

Die Randvakuolen der Hypophysencysten gleichen in GroBe und 
Aussehen weitgehend den gleichnamigen Strukturen der Schilddriisenfollikel. 
Wie in der Schilddriise unterliegt ihr Vorkommen auch in der Hypophyse groBen 
Schwankungen. In der Hypophysenhohle (s. Abb. 192), in den RATHKEschen 
Cysten (s. Abb. 195), Zellstrangcysten (s. Abb. 210), jungen Umschlagscysten 
(s. Abb. 200, Uc bl) sind sie meist in groBer Zahl vorhanden, in den iilteren, mit 
azanrotem Kolloid gefiillten Umschlagscysten dagegen oft nur vereinzelt (siehe 
Abb. 200, Ucr). Auch die individuellen Schwankungen konnen sehr groB sein; 
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in manchen Drusen sind die Randvakuolen nur sparlich, in anderen bei gleicher 
Fixierung wieder sehr reichlich entwickelt. 

Die Randvakuolen der Schilddriise wurden bekanntlich von zahlreichen Autoren (ZEISS 
1877, BABER 1881, LANGEN DORFF 1889, HURTHLE 1894, DE QUERVAIN 1904 u. a.) als 
Schrumpfungserscheinungen gedeutet, die durch den EinfluB der Fixierung kiinstlich 
erzeugt werden. 1m Gegensatze dazu betrachteten sie VERSON (1871), v. Wyss (1889), 
ANDERSSON (1894), UHLENHUTH (1927, 1928), UOTILA (1937) v. HAGEN (1936, 1938) als vital 
vorhandene Gebilde, die mit der Ausscheidung eines "chromophoben" Kolloids in Ver
bindung stehen. Auch BUCHER (1938) halt es fiir sicher, daB ein Teil der Randvakuolen 
der Schilddriise schon intravital vorhandene Bildungen darstellt; er trennt diese daher als 
"primare" Vakuolen von anderen, erst postmortal durch die Fixierung entstehenden ",sekun
daren" Vakuolen abo Weiteres dariiber siehe den Handbuchabschnitt iiber Schilddriise 
von BARGMANN. 

Viel sparlicher sind die Angaben, die bis jetzt uber die Randvakuolen der 
Hypophyse vorliegen. Als erster erwahnt sie THOM (1901), der sie, angeregt 
durch die Beobachtungen von ANDERSSON, mit der Bildung eines chromophoben 
KoIloids in Verbindung bringt. Nach THOM sind die Vakuolen nicht Schrump
fungserscheinungen, sondern degenerierte chromophobe Zellen, die infolge 
spezifischer Sekretionstatigkeit in das Lumen der Cysten ausgestoBen wurden. 
Das durch sie gebildete chromophobe Kolloid solI dazu dienen, das chromophile 
zu verdunnen. 1m Gegensatze dazu deutet TRAUTMANN (1909) die am Rand 
wie im Innern des Kolloids gelegenen Vakuolen als durch Fixation hervorgerufene 
auf Schrumpfung beruhende Kunstprodukte. TRAUTMANN beruft sich dabei 
darauf, daB nach GefaBinjektionen der FixierungsprozeB in der, die GefaBe 
fullenden Gelatinemasse ahnliche Bilder hervorruft. Aus neuerer Zeit liegt 
eine ubereinstimmende, ablehnende Angabe von KASCHE (1926) vor. 

Es solI nicht in Abrede gestellt werden, daB den Randvakuolen gleichende 
Gebilde durch den Fixierungsvorgang kunstlich erzeugt werden konnen; ver
mutlich sind auch die in Abb. 131 sichtbaren, intravaskular gelegenen Vakuolen 
in dieser Weise entstanden. Andererseits fuhren mich aber meine Untersuchungen 
dazu, die in den verschiedenen kolloidhaltigen Cysten der Hypophysis auf
tretenden Randvakuolen zu einem betrachtlichen Teil den Sekretblaschen gleich
zusetzen, die ich weiter oben in den fliissigkeitsgefiillten, kolloidfreien Cysten 
beschrieb. Als Stutze fur diese Auffassung dient unter anderem Abb.195a 
und b, in der die allmahliche Entwicklung der Sekretblaschen (Randvakuolen) 
aus cytoplasmatischen Protuberanzen ebenso schon zu verfolgen ist, wie in 
Abb. 237, obwohl im ersteren Fall neben den Sekretblaschen auch KoIloid 
vorhanden ist. Sehr haufig werden die Randvakuolen durch den EinfluB der 
Fixierungsflussigkeit und der Nachbehandlung noch vergroBert und zerrissen, 
wie es Z. B. auch in Abb. 194 der Fall ist. 

Fur die intravitale Existenz eines Teiles der Randvakuolen spricht ferner, 
daB sie nicht nur in Gefrierschnitten von formolfixierten Drusen anzutreffen 
sind (s. Z. B. Abb. 236b und c), sondern auch in Gefrierschnitten frischer un
fixierter Organe, die mit Messertiefkuhlung nach SCHULTZ-BRAUNS gewonnen 
sind. Auch osmiumfixierte Praparate zeigen Randvakuolen. All diese Beobach
tungen veranlassen mich, wenigstens einen Teil der Randvakuolen als intravital 
vorhandene, mit wasserreicher Flussigkeit gefiiIlte Sekretblaschen zu deuten. 

Eine weitere Frage ist, ob aIle intravital vorhandenen Randvakuolen im 
Sinne einer sekretorischen Tatigkeit zu erklaren sind. Die Frage ist urn so 
berechtigter, als in neuerer Zeit die Randvakuolen der Schilddruse auf Grund 
der nach Verabreichung von thyreotropem Hormon eintretenden Veranderungen 
bekanntlich mit der Einschmelzung des gespeicherten Kolloids in Verbindung 
gebracht und als Absorptions- oder Resorptionsvakuolen gedeutet werden 
(ARON, OKKELS, SEVERINGHAUS, GUYENOT, PONSE und DOTTRENS U. a.). Da 
zu vermuten ist, daB derartige Resorptionsvorgange auch in den Cysten der 
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Hypophysen stattfinden konnen, so ist es moglich, daB die gleiche Deutung 
auch fiir einen Teil der Randvakuolen der Hypophyse zutrifft. 

Spaltbildungen zwischen Epithelwandung und Kolloid wie in Abb.193, 
groBe Vakuolen im Innern des Kolloids stellen natiirlich Artefakte dar, die teils 
der Fixierung, teils der anschlieBenden Nachbehandlung zur Last fallen. Unge
klart dagegen ist die Frage beziiglich der kleinen Vakuolen, die wie in Abb. 239f. 
im Innern des Kolloids auftreten. Auch sie werden in der Schilddriisenliteratur 
haufig und zum Teil mit Recht den Schrumpfungsvakuolen zugerechnet. Es 
ist aber fraglich, ob sie alle einheitlicher Natur sind. So konnen auch Lipoid
einlagerungen vorliegen, ferner konnten es aber auch abgeloste, mit Fliissigkeit 
gefiillte Randvakuolen sein, 
deren InhaIt sich dem Kolloid 
noch nicht beigemengt hat. 

Welche Bedeutung dem von 
den Sekretblaschen gelieferten 
"chromopho ben Kolloid" 
zukommt, ob es zur Verdiin
nung des "chromophilen" Kol
loids dient, wie manche Autoren 
glauben, oder ob aus ihm durch 
Kondensation oder andere Vor
gange im Cystenhohlraum 
schlieBlich chromophiles Kol
loid entsteht, ist fiir die Hy
pophyse ebensowenig bekannt 

(leg l( 

Abb.238. Stabchensaum mit feinen Kiirnchen und Triipfchen 
auf der Oberflache des hinteren Epitheis der Hypophysenhiihie. 
In der Mitte ist ein griiBeres Sekretbiilschen sichtbar. degK 
degenerierender Kern einer Wandzelle; hZ helle Zelle; Lv Li
poidvakuoien. Hinger. 23 J. Fix. Susa. Paraffin. 5 p.. Azan. 

Vergr. 1 : 1250. 

wie fiir die Schilddriise . .Tedenfalls ist die Blaschenbildung nicht der einzige 
Vorgang, der in den Cysten mit einer sekretorischen Tatigkeit in Verbindung 
gebracht werden kann. So findet man in der HypophysenhOhle und in 
RATHKEschen Cysten die Oberflache des auskleidenden Epithels des Ofteren 
von einem schmalen, feingestreiften Saum bedeckt, von dem sich feine 
Kornchen und Tropfchen abzulosen scheinen (s. Abb. 238). Der Saum ist 
gewohnlich nur streckenweise zu beobachten; er kann, wie Abb. 195b bei 3 
zeigt, auch auf die Oberflache einzelner Zellen beschrankt sein. Gerade Bilder 
der letztgenannten Art sprechen dagegen, daB es sich dabei nur urn eine 
durch die Fixierung bewirkte Ausfallung aus dem CysteninhaIt handelt. Mog
licherweise entspricht der Stabchensaum der "cuticulaahnlichen" Bildung, die 
LOTHRINGER in der Hypophysenhohle beobachtete. Mit dem an einzelnen 
Stellen nachweisbaren echten Flimmerbesatz (s. S. 306) hat er dagegen nichts 
zu tun. 

Ein Teil der Cystenepithelien enthiilt im Cytoplasma feine azanblaue Kolloid
tropfchen, die sich im apikalen Teil der Zelle ansammeln und zu groBeren Tropfen 
verschmelzen konnen. Andere zeigen groBe Kolloidtropfen, die zapfenartig in 
das Cytoplasm a der Zellen hineinragen und mit dem Kolloid der CystenhOhle 
zusammenhiingen (s. Abb. 205-208). Auch hier kann es sich urn Sekretions
vorgange handeln; es ist aber auch moglich, daB diese Bilder im Sinne einer 
Kolloidresorption zu deuten sind. 

Neben echten Sekretionsprozessen seitens der auskleidenden Driisenzellen 
spielt bei der Entstehung des Cystenkolloids schlieBlich auch die Ein
schmelzung von Zellen eine in ihrem AusmaB allerdings wechselnde Rolle. 
Sie erfolgt entweder innerhalb des Epithelverbandes der Wandung oder erst 
nach dem Austritt der Zellen im Innern der Cyste. 1m ersteren FaIle wird der 
Zelleib der Driisenzelle in gleicher Weise, wie es fiir die Driisenzellen des Vorder
lappens beschrieben wurde (s. S. 167), allmahlich in Kolloid verwandelt, das 
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sehlieBlieh in Tropfenform in die Cystenhi:ihle ausgesto13en wird. In den meisten 
Fallen entsteht dabei azanrotes Kolloid, zu dem jede in der Wandung vor
kommende Zellart eingesehmolzen werden kann. Der V organg kann unter 
Umstanden Veranlassung zur Verweehslung mit (X.-Zellen geben. Das in die 
Hi:ihle ausgestoBene Kolloid seheint innerhalb des azanblauen Kolloids noeh 
einige Zeit als roter Tropfen erhalten zu bleiben; wie lange, entzieht sieh unserer 

Abb.239. Abgestof.lene Zellen im Innern einer RATHKEschen Cyste. <x-Z <x-Zelle in der yorderen Wand der Cyst.; 
F azanrote fadenartige Strukturen, di e das azanblaue Kolloid durchziehen; hZ doppelkernige h elle Zelle; 
Kz "Kolloidzellen"; pK isoliert liegender pyknotischer Kern; Rv Randyakuolen; vW yordere (distale) Wand 
der RATHKEschen Cyste; Z, kleine lipoidhaltige Kugelzelle; Z, groIle lipoidhaltige KugelzelJe mit feiuen 
azanblauen Kolloidtropfchen; Z, Kugelzelle mit yermchrtem Kolloidgehalt. Hinger. 28 J. Fix. Sublimat-

]'ormol-Eisessig. Paraffin. 5 p. Azan. Vergr. 1 : 515. 

Kenntnis. Aber nieht aIle azanroten Kolloidtropfen sind auf eingesehmolzene 
Zellen zuriiekzuleiten. So haben z. B. die in Abb. 235 dargesteIlten sieher anderen 
Ursprung. 

Nach der Darstellung von KRAUS (1914) verfallen Chromophile beider Art wie im Vorder
lappen so auch in den Cysten der Umwandlung in gerbsaurefestes Kolloid; die granulierten 
und entgranulierten basophil en Zellen liefern dabei das fuchsinophile, die eosinophilen das 
fuchsinophobe Kolloid. Gelegentlich far ben sich die aus den Zellkernen resultierenden 
Zerfallsprodukte tiefblau und bilden wolkige Massen, die in dem iibrigcn, mehr homogenen 
Cysteninhalt suspendiert erscheinen. 

Sehr haufig findet die kolloide Einschmelzung der Driisenzellen erst nach 
ihrem Austritt ins Innere der Cystenhi:ihle statt. In manehen Cysten, 
namentlieh in R,ATHKEschen Cysten, kann der Austritt der Zellen sehr groBen 
Umfang annehmen, so daB das KoIloid dicht von Zellen durehsetzt ist (s. Abb. 239 
und 240). Dabei li:isen sich sehr oft aueh wohlerhaltene Driisenzellen aus dem 
Epithelverband, um ins Innere der Cyste zu gelangen und sich hier, wenn das 
Kolloid diinnfliissig genug ist, abzukugeln. 

Ein Teil dieser Zellen verfallt dann ohne weitere Gri:iBenzunahme der Auf
li:isung, wobei die dunkelgefarbte pyknotisehe Kernkugel den Untergang des 
Cytoplasmas oft uberdauert (s. Abb. 239, pK.) Ein anderer Teil der Zellen 
verwandelt sich allmahlich zu den eigenartigen Zellkugeln, wie sie in Abb. 239 
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und 240 so deutlich hervortreten. 1m Cytoplasma dieser Zellen, die anfangs nur 
1O-13.u messen, also nicht groBer sind als andere Epithelzellen der Wandung, 
treten zunachst einige Lipoidtropfchen auf. Allmahlich vergroBert sich der 
Zelleib, die Zahl der Lipoidtropfchen vermehrt sich, bis sie schlie13Iich gleich
maBig das ganze Cytoplasma durchsetzen. 1m Sudan gefarbten Gefrierschnitt 
fallen diese Zellen als groBe, mit dicht gelagerten Lipoidtropfchen angefiillte 
Kugeln auf. 1m Paraffinschnitt tritt dagegen das filigranartige Wabenwerk 

Abb.240. Desgl. wie Abb. 239. hW hint ere (paraneural e) Wand der RATHKEschen Cyste; in den Zellon deutlich 
erkenubare Lipoidvakuolen; Z, und Z, lipoidhaltige Kugelzellen mit fortschreitendcr kolloiden Einschmclzung; 

Z, lipoidhaltige Kugelzelle mit Resten phagocytierter Zellen. Hcrkunft usw. wie in Abb. 239. . 

des Cytoplasmas deutlich hervor (s. Abb. 239, Z2)' In ihm liegen kleine 
Tropfchen von azanblauem Koloid. Einzelne dieser ZeIlen erreichen Durch
messer von 50-60.u; dabei faIlt auf, daB der Zellkern an dieser GroBenzunahme 
nicht teilnimmt, sondern bestenfaIls seine urspriingliche GroBe beibehalt. Er 
ist in seiner Vitalitat zweifellos geschwacht, worauf auch der Verlust der Span
nung seiner Kernmembran wie die Verklumpung einzelner Chromatinkornchen 
hinweist. Ein Teil dieser ZeIlen geht schlie13Iich in der Weise zugrunde, daB die 
Zellmembran verschwindet, der ganze Zellinhalt ausflieBt und sich dem Cysten
inhalt beimengt. So kommt es, daB das Kolloid verschiedentlich auch kleinere 
oder groBere extracellulare Lipoidtropfchen enthalt. Bei Anwendung der von 
mir angegebenen Sudanmethode konnte ich iibrigens feststellen, daB sich das 
Kolloid einzelner Cysten diffus hellorangerot farbt, also lipoidhaltig ist, wahrend 
es in anderen vollig ungefarbt bleibt. 

Bei einem andern Teil der lipoidhaltigen Kugelzellen vergroBern sich die 
zwischen den Lipoidtropfchen gelegenen Kolloidkiigelchen, um schlieBlich zu 
unregelmaBig geformten kolloiden Massen zusammenflieBen (s. Abb. 239, Z3)' 
Weiter fortgeschrittene Stadien der kolloiden Einschmelzung sind in Abb. 240 
bei Z4 und Z5 zu sehen. Das in den Zellen auftretende Kolloid fiirbt sich in der 
Mehrzahl der Zellen mit Azan blau, in einem kleineren Teil dagegen leuchtend 
rot. Einzelne Zellen enthalten blau wie rotgefarbtes Kolloid. Die Lipoidzellen 
konnen auch phagocytare Eigenschaften entwickeln; so ist auf Abb. 240 bei Z6 
eine zum Teil kolloid entartete Zelle sichtbar, in deren Zelleib noch die Reste 
von zwei phagocytierten Zellen liegen. 
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AuBer den besehriebenen Zellen sind noeh kleinere, etwa 15 fl messende 
zu sehen, deren Zelleib siegelringartig einen oder mehrere groBe Kolloid
tropfen umsehlieBt, wahrend sieh ihr Lipoidgehalt auf wenige Tropfehen 
beschrankt (s. Abb. 239, Kz). Aueh diese Zellen verfallen sehlieBlieh der Ein
sehmelzung. 

Der Anteil von Sekretion und Zelleinsehmelzung an der Bildung des Kolloids 
ist in den einzelnen Cystenarten reeht versehieden. Wahrend in RATHKEsehen 
Cysten und in Zellstrangeysten oft ein betraehtlieher Teil des Kolloids dureh 
Zelleinsehmelzung entsteht, spielt in den Umsehlagseysten, tubulOsen Drusen 
und Drii.seneysten gewohnlieh die Sekretion die Hauptrolle. Ungeklart ist die 
Entstehung des Mueins in den Evaginationen und kleineren Umsehlagseysten. 
GmzzETTI halt es fUr sieher, daB es weder dureh Beeherzellen sezerniert wird, 
noeh dureh Degeneration und Auflosung von Zellen entsteht. Er glaubt aueh, 
in einigen Zellen der Wandung metaehromatisehe Kornehen gesehen zu haben, 
halt die Beobaehtung aber nieht fur hinreiehend gesiehert. Aueh in meinen 
eigenen Praparaten ergaben sieh keine Anhaltspunkte fur das Vorhandensein 
metaehromatiseh gefarbter Zelleinlagerungen. Die mehrfaeh erwahnten und 
auf den Abbildungen siehtbaren "hellen ZeUen" haben mit der Produktion der 
dureh Mueiearmin farbbaren Substanz niehts zu tun. 

t) Das V er halten der Lipoide in den Drusenzellen der Zwisehenzone. 

Die einzelnen Cystenarten der Zwischen zone zeigen hinsiehtlieh ihres Lipoid
gehaltes betraehtliehe Unterschiede. In den DrusenzeUen der Hypophysen
hohle und der RATHKEsehen Cysten kommen die Lipoide in einer etwa den 
Verhaltnissen des Vorderlappens entspreehende Menge vor. Wie dart treten 
teils Vollkorner, teils Halbmonde oder Ringformen auf, letztere namentlieh 
in hoherem Alter. Auch einzelne dieht mit Lipoidtropfehen beladene Zellen 
·finden sieh; diese entspreehen aber nieht den im vorausgehenden mehrfaeh 
erwahnten sog. heUen ZeUen, die nur sparliehe oder maBige Mengen von Lipoid
tropfehen enthalten. Auf die groBen lipoidreiehen Kugelzellen, die sieh haufig 
im Innern der RATHKEsehen Cysten oder der Hypophysenhohle vorfinden, 
wurde vorausgehend (S.360£.) schon hingewiesen. 

Sparlieh sind die Lipoidtr6pfehen in den Wandzellen der Umsehlagseysten 
und der Druseneysten; die abgeplatteten Wandzellen groBer Druseneysten sind 
zum Teil frei von Lipoiden, zum Teil finden sieh neben den beiden Kernpolen 
einige feine Tropfehen. Sehr gering ist der Lipoidgehalt der Hauptstueke der 
tubulOsen Drusen. Die Drusenzellen derselben enthalten nur sehr feine, staub
formige Lipoidtr6pfehen, die in geringer Zahl uber das Cytoplasma verteilt sind. 
Oft fehIen sie aueh vollstandig. 

In den Zellstrangen und Zellstrangeysten der Zwisehenzone verhalten sieh 
die Lipoidtropfehen ahnlieh wie in den entspreehenden Gebilden des Vorder
la ppens; der Lipoidgehalt der Zellen ist eher etwas geringer, keinesfalls groBer. 
Die basophilen Intermediazellen sind, wie schon ERDHEIM und andere Autoren 
beobaehteten, sogar lipoidarmer als im Vorderlappen. Das gilt namentlieh 
fur die in den Hinterlappen eingedrungenen Basophilen, die im Durehsehnitt 
noeh lipoidarmer sind, wie die in den Zellstrangen der Zwisehenzone gelegenen. 
Vor allem sind die groBen Lipoidtropfen, dureh die die fJ-Zellen des Vorder
lappens ausgezeiehnet sind, hier viel seltener anzutreffen. 

Wie im Vorderlappen nimmt der Lipoidgehalt der Drusenzellen aueh in der 
Zwisehenzone in h6heren Lebensaltern siehtlieh zu. 
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x) Das Verhalten des Glykogens in den Drusenzellen 
der Zwischenzone. 
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Nach den Untersuchungen von NEUBERT sollen sich die Cystenepithelien 
der Zwischenzone haufig durch ihren Glykogenreichtum auszeichnen. Unter 
22 Hypophysen fand er in 12 Fallen in der Zwischenzone Glykogen vor, nament
lich im Epithel kleiner Cysten ohne kolloiden Inhalt, in deren Zylinderzellen 
es meist in feinsten Korn-
chen uber das Cytoplasma 
verteilt auftrat. Auch in 
groBeren, dem Kern dicht 
anliegenden Schollen oder 
korallenschnurartig der Zell
grenze entlang angeordnet 
traf er das Glykogen an. In 
manchen Fallen war es auch 
im Lumen der Cyste nach
weisbar, zum Teil in inniger 
Vermischung mit Kolloid, 
besonders in 2 Diabetes
fallen. Das im Innern der 
Cysten gelegene Glykogen 
fuhrt NEUBERT auf die Um
wandlung desquamierter 
Epithelien in Glykogen zu
ruck. In Anbetracht dieser 
Befunde glaubt sich NEU
BERT berechtigt, "die Gly
kogenablagerung in der Cy· 
stenschicht als physiologi
sche Erscheinung an den 
Cystenepithelien zu be
trachten" . 

Beieigenen Untersuchun
gen an menschlichen Hypo
physen verschiedenenAlters, 
die zum Teil unmittelbar 
nach dem Tode in absolutem 

II I 

Abb. 241. Lymphoides Gewebe in der Zona intermedia einer mensch· 
lichen Hypophyse. HZ Hinterlappen; hW hintere Wand einer groflen 
RATHKEschen Cyste; Kz K eimzentrum; Z Zellstrang. Hinger. 25 J. 

Fix. Susa. Paraffin. 7 fl.. Azan. Vergr.1: 128. 

Alkohol oder nach CARNOY fixiert und in Celloidin eingebettet waren, traf ich nur 
in einzelnen Zellen der einen oder anderen tubulosen Druse einige Glykogen
kornchen an; in den ubrigen Parenchymteilen der Zwischenzone war mit keiner 
der gebrauchlichen Methoden (Jod, Farbung nach BEST oder BAUER) Glykogen 
nachzuweisen. Nur in einem Fall fand ich einen kleinen Haufen polygonaler 
Zellen vor, deren Cytoplasm a reichlich Glykogen enthielt. Darnach trifft die 
Annahme NEUBERTS, daB die Drusenzellen der Zona intermedia besonders 
glykogenreich sind, fur normale FaIle nicht zu. Dafur, daB das Glykogen der 
Cystenepithelien (und der Neurohypophyse) wie NEUBERT annimmt, "als Aus
druck deren rudimentar-primitiver Natur aufzufassen" ist, fehlt jede Unterlage. 

Auch die tierische Pars interrnedia ist nac4.rneinen Beobachtungen an Meerschweinchen, 
Maus, Ratte, Katze sehr glykogenarrn. In Ubereinstirnrnung darnit konnte auch BEATO 
(1935) irn Zwischenlappen weder beirn Rind noch Schwein Glykogen nachweisen. 

A) Das lymphoide Gewebe der Zona intermedia. 
Eine Besonderheit der Zona intermedia ist das Vorkommen von lymphoidem 

Gewebe, von dem die ubrigen Teile der Hypophyse normalerweise ganzlich frei 

liz 
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sind. Eingehendere Angaben uber die Haufigkeit seines Auftretens Hegen 
fur Drusen gesunder Individuen nicht vor. Bei pathologischem Sektionsmaterial 
trafen SIMONDS und BRANDES (1925) unter 200 Hypophysen 20mal lymphoide 
Einlagerungen an. KIYONO (1936) beobachtete sie in 10 Fallen, bei 6 davon 
fiel das verhaltnismaBig jugendliche Alter auf. SCHONIG sah in 5 normalen 
Hypophysen, darunter von 3 Verunghickten im Alter von 28-30 Jahren, 
lymphocytare Elemente in die Zwischenzone eingelagert. Ich traf lymphoides 
Gewebe bei 3 Hingerichteten von 20,24 und 25 Jahren an, bei einigen anderen 
20-30jahrigen fehlte es. Aus diesen Befunden ergibt sich, daB das lymphoide 
Gewebe also keinen konstanten Bestandteil der Zwischenzone darstellt, aber 
andererseits aueh nicht als selten bezeiehnet werden kann. Bemerkenswerter
weise findet es sich des ofteren gerade bei gesunden, plOtzlich verstorbenen 
jugendlichen Individuen vor. Das Vorkommen von lymphoidem Gewebe in der 
Zwischenzone ist nach aHem nicht als Zeichen einer krankhaften Veranderung 
zu werten. 

Das lymphoide Gewebe findet sich gewohnlich in der Mitte der Bindegewebs
schicht der Zona intermedia, zwischen HypophysenMhle bzw. RATHKEschen 
Cysten und Hinterlappen, zumeist in Gestalt von rundlichen oder ovalen Herden 
geringer GroBe, die ziemlich scharf abgegrenzt sind und sich niemals in das 
Gebiet des Hinter- odor Vorderlappens erstrecken. Meist liegen die Lympho
cyten gleiehmaBig verteilt zwischen sparlichen Gitterfasern, seltener trifft man 
im Innern des Herdes, wie in Abb. 241, ein typisches Keimzentrum an. Bei 
groBerer Ausdehnung des Herdes konnen innerhalb desselben auch Teile von 
DrusenzeHstrangen oder dergleichen angetroffen werden. 

SCHONIG nimmt an, daB das Auftreten von lymphoidem Gewebe in der 
Zona intermedia entwicklungsgeschichtlich mit der Abkunft des Zwischen
lappens aus der Mundbucht zu erklaren ist. Zur Stutze dieser Auffassung ver
weist er darauf, daB auch HABERFELD sowohl in der Rachendachhypophyse 
als auch in Hypophysengangresten lymphoides Gewebe eingelagert fand. 

Als weiterer Bestandteil sind in der Zwischenzone ziemlich regelmiiJ3ig, 
aber in weehselnder Menge, GewebsmastzeHen zu beobachten. Ihr Vorkommen 
wird aueh von GUIZZETTI und BENDA (1932) erwiihnt. AuJ3erdem fand ich bei 
jungen Individuen (Hing.) l'egelmiiJ3ig kleine Herde von Plasmazellen vor, 
die namentlich in CARNOy-Priipal'aten nach Fiirbung mit Methylgrun-Pyronin 
uberaus deutlich hervortreten. 

d) Die Pars intermedia in der Reihe der Vertebraten. 

IX) Das Vorkommen des Zwischenlappens. 

Vorkommen wie Ausbildung des Zwischenlappens zeigen innerhalb der 
Wirbeltierklassen sehr betriichtliche Unterschiede. Schon bei den Siiugetieren 
ist das Verhalten der Pars intermedia l'echt wechselnd. Bei den Marsupialiern 
wurde das Vorhandensein einer Pars intermedia von TILNEY (1911, Opossum), 
STENDELL (1914 Kiinguruh), PARKER (1917 versehiedene australische Beuteltiere), 
DAWSON (1938 Opossum) nachgewiesen, im ganzen ist sie aber bei dieser Ordnung 
der Mammalier nur sehwach entwickelt. So besteht sie beim Opossum, wo sie 
den ganzen Hinterlappen meist vollstandig umkleidet, nur aus einer einzigen 
Lage abgeplatteter, undifferenzierter Zellen, die sich nur an wenigen Stellen 
zu einem einschichtigen, mit einzelnen granulierten Zellen untermischten Zylin
derepithel verstiirkt (DAWSON, s. Abb. 151 c). Bei Insektivoren (HALLER 1909, 
Igel; STENDELL 1914) bedeckt del' Zwischenlappen gleich einem mehl'schichtigen 
Epithel die ventrale Seite des Hinterlappens. Nach STENDELL "weist er noch 
recht ursprungliche Verhiiltnisse auf. Er ist fast ohne BlutgefaJ3e und laJ3t von 
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einem Bindegewebsstroma nichts erkennen". Auch Chiropteren besitzen eine Pars 
intermedia; bei der Fledermaus bedeckt sie als ziemlich dunnes Blatt die ventrale 
Flache des Hinterlappens (HALLER 1909, Vesperugo noctula; SAWYER 1936, 
M yotislucifugis). Sehr gut ist der Zwischenlappen bei den Rodentieren entwickelt. 
Ganz besonders kraftig bei der Maus (s. Abb.l77 a), bei der er 18,8 (<;2) bis 19,3 (0') 
Prozent der Gesamthypophyse betragt (SALLER 1933). AuchRatte (s. Abb.177b), 
Meerschweinchen (s. Abb. 177c) und Kaninchen (s. Abb.177d) besitzen gut ent
wickelte epithelartig gebaute Zwischenlappen, wenn sie auch prozentual kleiner 
sind als bei der Maus [Ra,tte 7,7 (<;2) bis 9,7 (0')% (JACKsoN 1917), Kaninchen 
12,4% (BJORKMAN 1915)]. 

In der Ordnung der Edentata Xenarthra ist beim zwei- und dreizehigen 
Faultier eine gut entwickelte Pars intermedia nachzuweisen, ebenso beim 
Ameisenbiir, wahrend sie beim Gurteltier auffallenderweise fehlt (WISLOCKI 1938). 
Zur Embryonalzeit ist zwar bei letzterem nach OLDHAM (1938) eine Hypophysen
hohle vorhanden, deren hinteres Epithel aus einer unregelmaBig angeordneten 
Schicht von dicht gepackten Zellen besteht. 1m ubrigen sind aber Drusenteil 
und Hinterlappen schon zu dieser Zeit durch eine kraftige Bindegewebsschicht 
voneinander getrennt. 

Die Carnivoren besitzen eine kraftig ausgebildete Pars intermedia. Beim 
Steinmarder liegt sie als eine gleichmaBig dicke, fast ebene Platte der Ventral
seite des Hinterlappens an (HALLER 1909). Beim Hund ist der Hinterlappen 
mehr oder weniger allseitig von ihr umschlossen (s. Abb. 181), wahrend sie bei 
der Katze den mittleren Bereich der Dorsalseite des Hinterlappens meist frei 
laBt (s. Abb. 180 a, S. 280). Aus der Unterordnung der Pinnipedier liegen 
Angaben uber den Seehund (WISLOCKI und GElLING 1936, Phaca vitulina) und 
das Walraf3 (erwahnt bei OLDHAM 1938) vor, die beide einen wohlentwickelten 
Zwischenlappen besitzen. 

Ganz abweichend liegen die Verhaltnisse bei den Cetaceen: bei keinem der 
bisher untersuchten Wale konnte auch nur ein Rest einer Pars intermedia auf
gefunden werden (WISLOCKI 1929 Tummler; V ALSO 1936 Blauwal; WISLOCKI 
und GElLING 1936 Pattwal, Finnwal, Blauwal). Auch die HypophysenhOhle 
fehlt bei diesen Tieren vollstandig. Dadurch daB der Vorderlappen allseitig 
von einer duralen Kapsel umschlossen ist, wahrend der Hinterlappen von samt
lichen Hirnhauten umhullt wird, sind beide Hypophysenanteile durch dicke, 
derbe Bindegewebsschichten voneinander getrennt (s. Abb. 151 b, S.240). 

Die Ungulaten weisen durchgehends einen starken Zwischenlappen auf. 
Beim Pferd und Kamel umhullt er den Hinterlappen vollstandig, beim Esel 
beinahe; bei Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Elefant 1 liegt er in breiter Schicht nur 
der Ventralseite des Hinterlappens an (TRAUTMANN 1909, STENDELL 1914). Eine 
Besonderheit besteht beim Rind, von dessen Zwischenlappen ein konischer 
Zapfen in die HypophysenhOhle vorspringt (s. Abb. 151a), der merkwurdiger
weise die Struktur von Vorderlappengewebe zeigt ("Conu!' of Wulzen". 
WULZEN 1914, ATWELL und MARINUS 1918). Auch beim Schwein beschreibt 
DE BEER (1926) ein ahnliches Gebilde. 

Aus der Ordnung der Sirenien ist bis jetzt nur ein von OLDHAM, CLEERY und 
GElLING (1938) veroffentlichter Befund bei Trichechus inunguis (amerikanischer 
Manati) bekannt: Hier sind Vorderlappen und Hinterlappen, ahnlich wie bei 
den Walen, durch ein dichtes bindegewebiges Septum getrennt, wahrend die 
Pars intermedia vollstandig fehlt. 

1 In der Hypophyse eines 30 Jahre alten indischen E1efanten (<;2) fand WISLOCKI (1939) 
Vorder- und Hinterlappen durch eine starke Bindegewebsschicht getrennt. Eine Pars 
intermedia war nicht nachweis bar. Zum gegenteiligen Befund von STENDELL nimmt WJS
LOCKI nicht Stellung. 
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Unter den Primaten besitzen die niederen Affengattungen, soweit bis jetzt 
bekannt, einen typischen Zwischenlappen, der in epithelartiger Schicht der 
Ventralseite des Hinterlappens anliegt und den Vorderlappen voIlstandig ab
trennt (Bild ohne Speziesangabe bei HERRING 1908; ferner bei TILNEY 1911 
Cynocephalus babuin und STENDELL 1914 Hapalejacchus). Bei den Hylobatiden 
und Anthropomorphen finden sich dagegen ahnliche Verhaltnisse wie beim 
Menschen (PLAUT 1922,1930,1936; BENDA 1931), woriiber schon S. 291 und 293 
Naheres gesagt wurde. 

Innerhalb der Klasse der Vogel ist die Pars intermedia durchgehends schlecht 
entwickelt. Doch sind die Angaben dariiber, ob der Zwischenlappen ganzlich 
fehlt oder Spuren eines solchen vorhanden sind, nicht ganz einheitlich. Sicher 
ist, daB zwischen den verschiedenen Gattungen Unterschiede bestehen. STERZI 
(1904) unterscheidet bei Haushuhn, Truthuhn und Gans neben dem Vorderlappen 
(porzione inferiore) eine porzione media, die von einer diinnen, an vielen SteIlen 
unterbrochenen epithelialen Schicht gebildet wird und den Hinterlappen umgibt. 
TILNEY (1913) trennt beim Huhn einen ziemlich breiten, zwischen dem caudalen 
Ende des Vorderlappens und dem Hinterlappen liegenden Streifen als Pars 
intermedia abo Nach STENDELL (1914) dagegen zeigen aIle untersuchten Vogel
arten (Taube, Huhn, Truthuhn, Ente, Gans, Goldammer, Star) nur eine tmgemein 
diinne, hOchstens 5-6 ZeIlschichten betragende LameIle, die dem Hirnteil 
ventral anliegt und am caudalen Ende mit dem Vorderlappen in Verbindung 
steht. DE BEER (1926) wiederum vermiBte bei Taube und Ente eine Pars inter
media vollstandig (s. Abb. 151 d, S. 240), beim Huhn konnte er unter 7 Fallen 
nur einmal eine Andeutung einer solchen erkennen; aber auch sie unterschied sich 
durch starken GefaBreichtum und eosinophile Zellen von einer typischen Pars 
intermedia. Bei Buteo buteo "scheint die Pars intermedia nur einen zarten 
Dberzug um den Hirnteil zu bilden" (POKORNY 1926). Bei Sylvia atra fand 
der gleiche Autor zwischen Driisen- und Hirnteil nicht nur Bindegewebe, sondern 
sogar einen kleinen hyalinen Knorpel, ebenso bei Fringilla caelebs, bei der ein 
zwar kleiner, aber deutlich unterscheidbarer Zwischenlappen vorhanden sein 
soIl. Bei Apus apus traf POKORNY nur winzige Anteile in unmittelbarer Nahe 
des Hirnteils, die aber wahrscheinlich der Pars tuberalis zugehoren. (s. auch 
S.277f.). Ebensowenig wie DE BEER konnte PAINTER (1938) bei der Ente 
einen Zwischeniappen auffinden. RAHN (1938) vermiBte ihn auah beim Haus
huhn, doch sind nach diesem Autor "in der entsprechenden Gegend cytologisch 
einige Zellstrange festzustellen, die verschieden gedeutet werden konnen". 
ATWELL (1939) fand, daB die HypophysenhOhie beim Hiihnchen schon am 
11. Bebriitungstag verschwunden ist. Abgesehen von einer vor diesem Zeit
punkt stattfindenden voriibergehenden Beriihrung zwischen Vorder- und Hinter
Iappen bleiben beide vollig getrennt. Vom 18. Bebriitungstag ab Iiegt zwischen 
beiden Lappen eine maBig starke Schicht von Bindegewebsfasern. Eine be
sondere Pars intermedia konnte ATWELL wahrend der Embryonalzeit und 
beim eintagigen Hiihnchen nicht feststellen. 

Bei meinen eigenen Untersuchungen konnte ich bei der geschiechtsreifen 
mannlichen Taube entgegen den Angaben von STENDELL (1914), KRAUSE (1922) 
und POKORNY (1926) keinerlei Spuren einer Pars intermedia auffinden. Sie 
fehit hier ganzlich (s. Abb. 177 e, S. 276); Vorder- und Hinterlappen sind durch 
ziemlich kriiftiges Bindegewebe vollstandig voneinander getrennt. Die Zell
strange, die KRAUSE bei der Taube als Zwischeniappen beschreibt und abbildet, 
entsprechen, wie schon S. 277 gezeigt wurde, in Wirklichkeit der Pars tuberalis. 
Das gieiche gilt fiir die Zeilkomplexe, die HERRING (1908d) beim Haushuhn 
als Pars intermedia bezeichnete. lch selbst vermochte bei Haushiihnern beiderlei 
Geschiechts keine Pars intermedia aufzufinden (vgl. Abb. 177f, S. 276); Hinter-
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lappen und Vorderlappen waren stets durch Bindegewebe getrennt. Bei dieser 
8achlage erscheint es unwahrscheinlich, daB der Hinterlappen der Truthahn
hypophyse, wie v. 800s (1934) es zeichnet, von einer breiten Pars intermedia 
umgeben ist. 

Reptilien besitzen durchgehends eine Pars intermedia, ihre Ausbildung ist 
aber sehr wechselnd. Bei der Brilckenechse liegt der Zwischenlappen in Gestalt 
einer median sehr diinnen, seitlich beiderseits verdickten Platte dem caudalen 
Ende des Hinterlappens an, ventral geht er ohne scharfe Grenze in den Vorder
lappen iiber (8TENDELL 1914). WYETH und ROOF (1923) bezeichnen diesen 
Bezirk als "vierten Lappen" del' Hypophyse und beschreiben als Pars inter
media ein den Hypophysenstiel begleitendes zweischichtiges Epithel (Innen
schicht hohes Zylinderepithel, AuBenschicht kubisches Epithel). Bei den Schild
kroten liegt der Zwischenlappen meist als diinnes Blatt del' Ventralseite des 
Hinterlappens an (s. Abb. 151e). Yom Vorderlappen ist sie durch mehr oder 
weniger erhaltene Reste der Hypophysenhohle getrennt. Rostralwarts kann 
sie an die Pars tu beralis stoBen oder Von ihr durch einen Zwischenraum getrennt 
sein. Die Krokodilier zeigen eine gut entwickelte Pars intermedia, die den 
hohlen Hinterlappen vollstandig umhiillt (BAUMGARTNER 1916, Alligator). 

Bei Sauriern (Lacerta, Scincus, Varanus, Basiliscus, Chamaeleon, Agana u.a.) 
besteht der Zwischenlappen haufig nur aus einem schmalen, von wenigen Zell
reihen aufgebauten driisigen Blatt, das sich an den Hinterlappen innig an
schmiegt (GENTES 1907, 8TENDELL 1914). Die Verbindung mit dem Haupt
lappen erfolgt meist nur an dessen caudalem Ende durch eine schmale Briicke 
(s. Abb. 151 f). AuBergewohnlich kraftig ist der Zwischenlappen dagegen bei 
Anolis carolinensis entwickelt (s. Abb.151g), wo er sogar den Vorderlappen an 
GroBe iibertrifft (PORIS und CHARIPPER 1938). Bei Eidechsen liegt innerhalb 
des Zwischenlappens haufig eine spaltformige Hohle, die sich, wie BAUMGARTNER 
(1916) und DE BEER (1926) zeigen, auf die urspriingliche HypophysenhOhle 
zuriickleitet (s. 151 f). Die Ophidier besitzen meist eine gut entwickelte Pars 
intermedia, die bei gelapptem Hintel'lappen, wie z. B. bei Coronella austriaca, alle 
Furchen und Spalten desselben ausfiiIlt (s. Abb. 151 h). Bei anderen Arten steIlt 
die Pars intermedia nur einen schmalen gebogenen Streifen dar (s. Abb. 151 i, 
Thamnophis radix). 

Die Amphibien weisen durchgehends eine Pars intermedia auf, die mit dem 
HirnteiI in enger Lagebeziehung steht. Auch bei Gymnophionen ist ein Zwischen
lappen vorhanden; nach LAUBMANN (1926) umgibt er kapuzenformig den Hinter
lappen, doch ist die Abgrenzung aus der Darstellung nicht mit hinreichender 
Klarheit zu entnehmen. Bei Urodelen zeigt der Zwischenlappen unterschied
liches Verhalten: Bei Prote7ls anguineus, Menobranchus" und Triton legt er sich 
als diinne ausgedehnte Platte dem _planen, unverdickten Zwiscnennirnboden 
an (STENDELL). Bei Salamandra maculosa, Ambystomaarten, Necturus mac., 
Spelerpes bislin. und AmpMuma means bildet der Zwischenlappen einen caudal 
vom Hinterlappen und dorsal yom Vorderlappen liegenden Abschnitt (s. Abb. 178, 
S.278). Kraftiger als bei den Urodelen ist die Pars intermedia gewohnlich bei 
den Anuren entwickelt, bei denen sie zwel'chsackformig zwischen Hinterlappen 
und Vordel'lappen eingezwangt ist (s. Abb. 151 k und 179). Sie tl'itt infolgedessen 
auf seitlichen Sagittalschnitten besser hervor, als auf Medianschnitten, die nur 
den diinnsten Teil des Zwischenlappens treffen. Auch bei Anuren ist der 
Zwischenlappen mit dem Hirnteil untrennbal' vereinigt, wahrend del' Zusammen
hang mit dem Vordel'lappen nur sehr locker ist. 

In del' Klasse der Fische wird der Zwischenlappen charakteristischerweise 
von zahlreichen groben bis feinsten Auslaufern des Hirnteils durchsetzt: die 
mit wenigen Ausnahmen durch die ganze Wirbeltierreihe verfolgbare innige 
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Verbindung von Zwischenlappen und Hirnteil erreicht damit ihren Hohepunkt. 
Auch durch ihre relative GroBe zeichnet sich die Pars intermedia der Fische 
aus. STENDELL findet sie in keiner anderen Vertebratenklasse so stark entwickelt 
und folgert daraus, daB sie bei den Fischen, namentlich bei den Selachiern, 
auch in funktioneller Hinsicht auf dem Hohepunkt ihrer Entwicklung steht. 

Bei den Elasmobranchiern nimmt der Zwischenlappen den caudalen Teil 
der Hypophyse ein (s. Abb. 151 p, q). Er bildet hier eine umfangreiche, knollige 
Verdickung ("Hypophysenkopf", HALLER, GENTES; "porzione superiore" 
STERZI). 

Auch die Hypophyse der Teleostom,er zeichnet sich durch einen kraftig ent
wickelten Zwischenlappen aus, der von zahlreichen AuslauferIi des Hirnteils 
durchzogen ist (s. Abb. 1511-n). Die von STENDELL bei Ganoiden (Acipenser, 
Lepidosiren) und Teleostiern (Anguilla, Mormyrus, Gnathonemus, Esox, Gyprinus) 
erhobenen Befunde wurden durch spatere Arbeiten bei diesen wie auch anderen 
Knochenfischen bestatigt. In Einzelheiten zeigt aber auch hier wieder jede 
Fischart ihre Besonderheiten. 

Von den Gyclostomen schlieBlich besitzen die Petromyzonten einen schmalen 
Zwischenlappen, der schalenartig dem noch dunnen, nur schwach entwickelten 
Hirnteil unmittelbar anliegt (s. Abb. 151r). 

(J) Die histologische Struktur des Zwischenlappens. 
Der histologische Bau der tierischen Pars intermedia ist so charakteristisch, 

daB ein gut orientierter Schnitt durch den Zwischenlappen genugt, urn die Tier
art erkennen zu konnen. Eine erschopfende vergleichend-histologische Dar-· 
stellung muBte daher den Zwischenlappen fUr jede Tierart gesondert beschreiben. 
Dies ist fur eine Reihe von Arten, dem damaligen Wissensstand entspre
chend, durch STENDELL (1914) geschehen. Seitdem haben sich Materialwie 
Fragestellungen in verschiedener Hinsicht erweitert, so daB eine erneute ein
gehende Bearbeitung wunschenswert ist. An dieser Stelle mochte ich mich 
jedoch darauf beschranken, den Bau des tierischen Zwischenlappens an einigen 
wenigen Beispielen zu beschreiben, wobei ich mich vor allem auf eigene Pra
parate stutze. 

Trotz der zahlreichen Unterschiede im einzelnen gibt es, wie schon lange 
bekannt, eine Reihe von Merkmalen, die dem Zwischenlappen so ziemlich aller 
Tierarten gemeinsam sind und seine Eigenart gegeniiber den anderen Abschnitten 
der Hypophyse bedingen. Dazu gehort - abgesehen von der engen Lagebezie
hung zum Hinterlappen - vor allem der geschlossene, epithelahnliche Bau, 
der ja seinerzeit auch LOTHRINGER zur Bezeichnung "Epithelsaum" veranlaBte. 
Das epithelartige Aussehen wird noch betont durch das einheitliche, gleichmaBige 
Bild der Drusenzellen, die im allgemeinen schwach basophilen Charakter haben, 
ohne jedoch den {J- oder ~-Zellen des Vorderlappens zu gleichen. Die Drusen
zellen derPars intermedia stellen vielmehr einen eigenen Zelltyp der Hypophyse 
dar, wahrend die'ZeIItypen des Vorderlappens im Bereich des Zw:ischenlappens 
fehlen. Nur bei Tierarten mit friihzeitigem Schwund der Hypophysenhohle 
(z. B. Meerschweinchen, Kaninchen, Pferd, Esel) kommt es an der Grenze von 
Vorder- und Zwischenlappen ofters zu einer gegenseitigen Vermischung der 
Zellarten. 

Wie bei voU funktionierenden Driisenzellen nicht anders zu erwarten, weisen 
auch die Zellen der Pars intermedia gewisse cyclische Veranderungen auf, die 
sich in einer wechselnden Farbbarkeit von Zelleib wie Kern bemerkbar machen. 
Dies fiihrte im Schrifttum zur Unterscheidung von "hellen" und "dunklen" 
Zellen, die bei einzelnen Tierarten, wie beim Hund, schwacher, bei anderen, 
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wie Maus, Esel, Pterd, Schwein, starker hervortreten. Die Farbungsunter
schiede veranla3ten TRAUTMANN sogar das Vorkommen zweier verschiedener 
Zellarten anzunehmen; naher liegt es m. E., in den hellen und dunklen Zellen 
lediglich verschiedene Funktionszustande ein und derselben Zellart, namlich 
der Intermediazelle, zu erblicken. Dafiir spricht die Beobachtung, da3 sich 
bei eingehenderer Untersuchung in der Pars intermedia der verschiedensten 
Saugetiere eine liickenlose Reihe von Dbergangen aufstellen la3t, die von 
undifferenziertenZellen zu voll funktionierenden typischenlntermedia
zellen, und von diesen zu in Riickbildung begriffenen hyperchromatischen 
Intermediazellen fiihrt. Diese Stadien werden bei ein und derselben Tier
art je nach dem Funktionszustand des Zwischenlappens bald reichlicher, bald 
sparlicher angetroffen. 

Ein weiteres Merkmal der Pars intermedia bildet die im Vergleich zum Vorder
lappen nur schwache Ausbildung des intraparenchymatosen Blutgefa3netzes. 
Ausnahmen sind in dieser Hinsicht nur fUr den Zwischenlappen der Selachier 
bekannt, der sich durch einen besonderen Gefa3reichtum auszeichnet (STENDELL). 
Auch das Bindegewebe beschrankt sich innerhalb des Driisengewebes gewohn
lich auf sparliche diinne Ziige, die sich nur bei gr03en Tierarten, wie Pterd, 
Rind, Esel, Eletant, entsprechend der Gro3enzunahme des Gesamtorganes 
verstarken. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen sollen die Merkmale des 
Zwischenlappens an einzelnen Beispielen naher beschrieben werden. 

Der Zwischenlappen des Hundes umschlieBt, wie die Abb. 181 und 182f 
(S.282) auf Langs- und Querschnitt zeigen, die ganze kolbige Auftreibung 
des Hinterlappens mit einem zusammenhangenden Driisengewebe, das an ver
schiedenen Stellen zapfenartig in den Hinterlappen eindringt. Wenn diese 
Pars intermedia, bei schwacher Vergro3erung betrachtet, einem mehrschichtigen 
Epithel gleicht, so ergeben sich bei starkerer doch eine Reihe von Unterschieden: 
Vor allem fehlt im Gegensatze zum Verhalten eines geschichteten Plattenepithels 
einerseits ein regelma3iges Stratum cylindricum und andererseits eine allmah
liche Abplattung der Zellen gegen die Oberflache zu. Gewohnlich findet sich 
an der obersten Zellschicht, die das Driisengewebe gegen die Hypophysenhohle 
abschlieBt, ein breiter Cytoplasmasaum, auf den spater noch naher zuriickzu
kommen ist. 

Die Dicke des Epithelsaumes ist nicht an allen Stellen gleich. 1m mittleren 
Bereich betragt sie bei 1-3jahrigen Hunden im Durchschnitt 40-60!L; ein 
Beispiel dafiir gibt Abb.242. Gegen die Umschlage zu, namentlich gegen die 
ventrale, nasale Umschlagszone, kommt es regelmaBig zu einer wesentlichen 
Verdickung auf 150-200!L und mehr. Der Charakter des Driisengewebes 
bleibt dabei unverandert, nur die Zahl der Zellreihen hat sich von 4--8 auf 
15-20 erhOht. Gerade bei diesen dicken Zellschichten tritt das Eigenartige ihres 
Baues besonders hervor: die geringe Ausbildung des Bindegewebes und die 
Armut an Blutgefa3en. Dadurch unterscheidet sich die typische Pars inter
media yom paraneuralen Epithel der Umschlagszone (vgl. Abb. 242 mit Abb. 186) 
wie von der Pars tuberalis (s. Abb. 183). Nur an wenigen Stellen - auf Abb. 242 
ist keine getroffen - dringen von der Unterlage her einzelne zarte Bindegewebs
septen in das Driisengewebe ein. Sie sind dann haufig von sparlichen Blut
capillaren begleitet, die sich durch ihre enge Lichtung deutlich von den weiten 
Sinuscapillaren des Vorderlappens unterscheiden. 

Unter den Parenchymzellen der Pars intermedia lassen sich drei verschiedene 
Funktionsstadien erkennen, die gegenseitig durch "Obergange verbunden sind 
und sich sowohl durch das Verhalten ihres Kernes wie Cytoplasmas unterscheiden; 
ich mochte sie als undifferenzierte, typische und hyperchromatische 
Intermediazellen bezeichnen. Fur die Erkennung der einzelnen Formen 
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empfiehlt sich beim Hund neb en Azanfarbung besonders die Bindegewebs
farbung nach MAssoN (Fixierung: Susa oder Sublimat-Formol-Eisessig). 

Die typischen Intermediazellen treten bei MAssoNscher Farbung durch 
ihren hellen, nur blaB gefarbten Zelleib hervor. Sie zeigen auf dem Schnitt
bild bei klaren, gut erkennbaren Zellgrenzen eine rundliche bis polygonale Form. 
Die groBten von ihnen messen 12-15 X 15 fL, die kleinsten etwa 7 X 7 fL. Sie 
besitzen blaschenformige, rundliche bis rundlichovale Kerne mit feinverteilten 
Chromatinkornchen und 1-2 Nucleolen. In ihrem Cytoplasma, das bei MAs
sONscher Farbung einen zartblauen, blassen Ton annimmt, liegen feine, rotlich
violett gefarbte Kornchen. Bei Kresazanfarbung erscheinen die Kornchen grau
violett, bei Azanfarbung blaulich. Sie stimmen in ihrer Form und ihrem far
berischen Verhalten weder mit (3- noch mit o-Granula iiberein. 

1'1 

Abb.242. Pars intcrmedia ciner Hundehypophyse. Hh H ypophysenhOhle; Hl Hintcrlappen; Pi Pars inter
media ; Vl Vorderlappen. Hund (~) , l ' j,jahr. Fix. Sublimat·FormoI-Eisessig. Paraffin. 7 ". Saurefuchsill' 

Tuchechtgelb nach W AUART-HoUETTE. Vergr. 1 : 325. 

Die undifferenzierten Zellen unterscheiden sich von den eben beschrie
benen bei MASsoNscher Farbung durch ihr dunkleres, dichtes, rotlich-violett 
gefarbtes Cytoplasma, das frei von Granulationen ist, wie durch die meist 
langliche Form des Kernes. Die Begrenzung ihres Zelleibes ist oft schwer er
kennbar, die Menge des Cytoplasm as sparlich. Namentlich an jenen Stellen, 
an denen mehrere Kerne gruppenweise dicht nebeneinander liegen, ist eine 
Abgrenzung einzelner Zellen haufig unmoglich. 

Die hyperchromatischen Zellen, die in der Pars intermedia des Hundes 
oft nur wenig hervortreten, finden sich einzeln zwischen den iibrigen einge
schlossen. Der schmale, rotlich-violette Zelleib wird von den umgebenden Zellen 
zusammengepreBt und nimmt dabei, ahnlich den hyperchromatischen Zellen 
des Vorderlappens, vielgestaltige Formen an. Der Kern dieser Zellen ist haufig 
dunkel, hyper chroma tisch bis pyknotisch. 

Die Verteilung der beschriebenen Zellformen ist nun derart, daB die un
differenzierten Zellen vielfach die gegen die Hypophysenhohle gekehrte Ober
flache der Pars intermedia einnehmen (s. Abb. 243), urn hier eine schmale, 
deckende Schicht zu bilden. Die Zellgrenzen sind dabei oft schwer sichtbar. 
Aus einem an der Oberflache hervortretenden, zierlichen polygonalen Kitt
leistennetz, dessen Maschenweite 4-5 f1. miBt, lassen sich Riickschliisse auf eine 
sonst kaum erkennbare prismatische Zellform ziehen. Die zu diesen Zelleibern 
gehorigen langlichen Kerne liegen haufig zu Gruppen zusammengeschoben an 
der Grenze von oberem und mittlerem Drittel des Epithels. Aus dieser Zone 
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erstrecken sich einzelne der Zellen mit schmalen Zelleibern gegen die Basis 
zu, an der sich ein Teil derselben anheftet. So bilden die undifferenzierten Zellen 
ein arkadenartiges Geriist, das dann von typischen Intermediazellen ausgefiillt 
wird. Dabei laBt sich beobachten, daB die kleinsten der typischen Intermedia
zellen, die gerade einen schma-
len, hellen Cytoplasmasaum zei-
gen, sehr oft im oberflachlichen 
Drittel des Epithels auftreten, .I/X 

wahrend sich die cytoplasma
reichsten vorwiegend in der 
basalen Schicht finden. IIX 

Der Sinn dieses ganzen Auf
baues, der in Abb. 243 schema-
tisch dargestellt ist, wird ver-
standlich, wenn man die ger
minative Schicht im Gegensatze 

!J"I 

I 

/I •. /l zum sonstigen Verhalten eines 
mehrschichtigen Epithels, nicht 
an der Basis, sondern an der 
Oberflache sucht. Die hier ge
legene dunkle Schicht, die die 
Pars intermedia gegen die Hypo

Abb. 243. Schematische Darstellung des Aufbaues der Pars 
intermedia der Hundehypophyse. Bm Basalmembran; Be Blut
capillaren mit Erythroeyten; D Durchbruch der Intermedia
zellen in den Hintcriappen; hypIZ hyperehromatische Inter
mediazelle; tIZ typisehe Intermediazelle; uIZ undiffcrenzicrte 

Intermediazelle. 

physenhOhle abschlieBt, wird von jungen undifferenzierten Zellen gebildet. Sie 
stellen gleichsam das Stratum germinativum dar, von dem aus sich einzelne 
Zellen zu sekretorisch tatigen "hellen" Intermediazellen differenzieren. Die 

Abb.244. Durchbruch von Intermediagewebe in den Hinterlappen. Die Unterbreehung der bindegcwebigen 
Grenzsehicht an der Durehbruchsstelle ist deutlieh siehtbar. Man beaehte aueh die Einziehuug der Ober
fliiehe der Pars intermedia. Die in den Hinterlappen eingedrungencn Intermediazellen lassen Aufl6sungs-

erscheinungen erkennen. Hund (cl'), 11/ 2J;ihr. Fix. Sublimat-Formol·Eisessig. Paraffin. 7 fl. Azan. 
Vergr. 1 : 520. 

Proliferationsrichtung ist im vorliegenden Falle also nicht gegen die Ober
£lache, sondern gegen die Basis gerichtet. Daher trifft man die kleinen runden 
Formen der typischen Intermediazellen haufiger im oberflachlichen Drittel, die 
groBen, reifen, polygonalen dagegen besonders im basalen Drittel des Epithels, 
wo sie unmittelbar an das kraftig entwickelte, zwischen Pars intermedia und 

24* 
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Hinterlappen gelegene BlutgefiWnetz stoBen. Die hellen, fein granulierten Zellen 
stellen ohne Frage das Sekretionsstadium der Intermediazellen dar. 

Bei verstarkter Proliferation konnen die Intermediazellen die basale binde
gewebige Grenzschicht durchbrechen und in das Gewebe des Hinterlappens 
eindringen. Der in Abb. 243 schematisch dargestellte Vorgang ist in der Mikro
aufnahme Abb. 244 auch in natura sehr deutlich zu erkennen; auch die Durch
brechung des Bindegewebesist gut sichtbar. Ein groBer Teil der Intermedia
zellen verfallt im weiteren Verlaufe, namentlich nach dem Eindringen in den 
Hinterlappen, einer allmahlichen Auflosung. Ein kleinerer Teil schrumpft 
nach Entleerung seines Sekretes zusammen, verdichtet sich und wird zu hyper
chromatischen Zellen (s. Abb. 243, hyplZ). 

Abb. 245. Auftreten intercelluliirer Liicken in der Pars intermedia einer Hundehypophyse. Hund (3'), 11/ ,jahrig. 
Fix. Sublimat-Formol·Eisessig. Paraffin. 7 ". MASSONsche Fiirbung. Vergr. 1 : 520. 

Die mit langlichen Kernen versehenen undifferenzierten Zellen impragnieren sich hei 
Anwendung des Golgiverfahrens oder anderer Silbermethoden haufig intensiv schwarz. 
Sie wurden beim Hund und namentlich bei der Katze von einer Reihe von Autoren be
obachtet (LOTHRINGER, BERKLEY, RETZIUS, GENTES, GEMELLI, HERRING, TRAUTMANN, 
STENDELL u. a.), aber in sehr verschiedenem Sinne gedcutet. Die Mehrzahl der Autoren 
halt sie fiir ependymare Stiitzzellen, die vom Hinterlappen her in die Pars intermedia 
eingewandert seien. Auch STENDELL (1914) spricht von "wahren ektodermalen Stiitzzellen 
vom Typus der Ependymelemente des Zentralnervensystems". TRAUTMANN (1909) be
schreibt in Golgipraparaten neben diesen, von ihm als fadenartig bezeiehneten Gebilden, 
die von der Oberflaehe des Epithels zur Basis ziehen, noch verastelte, die verschiedenartig 
zu ersteren verlaufen, mannigfaltige Gestalten aufweisen und weder Basis noeh Peripherie 
erreichen; erstere halt TRAUTMANN fiir Ependymzellen. Letztere, die meinen hyperchro
matischen Zellen entsprechen diirften, werden von STENDELL als Gliazellen gedeutet. Zu 
diesen Deutungen ist zu bemerken, daB die Impragnation der Zellen durch Silbersalze 
kein Beweis flir ihre ependymare Natur ist. Aber auch strukturell und histogenetisch 
liegt flir das Zutreffen dieser Ansichten nicht der geringste Beweis vor. Die Auffassung 
von BENDA (1931), nach der diese sog. Ependym- und Gliazellen nichts anderes als Capil
larendothelien sind, trifft, wovon man sich an guten Pl'aparaten leicht iiberzeugen kann, 
hochstens flir einzelne der Zellen, niemals flir die Hauptmasse der Gebilde zu. Das gleiche 
gilt fiir die Deutung KOHKs (1909), daB die "saulenformigen und zylindrischen Elemente 
des Epithelsaumes" feine kernfiihrende Bindegewebsseptula seien. 

AIle Untersucher del' Pars intermedia des Hundes berichten yom Vorkommen 
kleinerer und groBerer Cysten, deren Hohlung mit einem homogenen, kolloid
ahnlichen Inhalt gefiillt ist. Vielfach werden die Cysten mit den Follikein der 
Schilddruse verglichen. Nach STENDELL entstehen sie dadurch, daB gewisse 
Zelldistrikte durch Hypersekretion zugrunde gehen und dabei histolytisch zer-
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fallen. Durch allmahliche Umwandlung werden die zusammengeballten Zellen 
zu Zwischenlappenkolloid, das "somit in einen Hohlraum zu liegen kommt, 
dessen Wandzellen sich dabei zusammengeschlossen und geglattet haben". 
STENDELL deutet die Cystenbildung als Alters- und Ermiidungserscheinung. 

Bei meinen eigenen Untersuchungen fand ich, daB die Bildung der Inter
mediacysten beim Hund damit beginnt, daB zwischen einzelnen typischen Inter
mediazellen kleine Liicken auftreten, die offensichtlich mit einer substanzarmen 
Fliissigkeit gefiillt sind 
(s. Abb. 245). Die Liik
ken weiten sich allmah
lich aus, bis sie die GroBe 
einer oder mehrerer Zel
len erreichen, wobei die 
umgebenden Zellen den 
Hohlraum meist ganz 
regellos umlagern (s. Ab
bildung 246). Auch bei 
groBeren Cysten steht das 
unregelmaBige Verhalten 
ihrer Wandzellen in star
kern Gegensatze zu dem 
gleichmaBigen Bild der 
Zellen eines Schilddriisen
follikels. Ein weiterer 
Unterschied gegeniiber 
letzteren besteht darin, 
daB keine dieser Cysten 
von einer Basalmembran 1, -\::: ..... ----:~-, -----.::-+- 111 

oder sonstigen bindege
webigen Hiille umgeben 
ist (s. Abb. 246). Die 
Wandzellen derselben 
stehen vielmehr in un
mittelbarem Zusammen
hang mit den umgeben
den Intermediazellen, von 
denensie sich auch struk
turell nicht unterschei
den. Sehr deutlich macht 
sich das Fehlen einer 

Abb. 246. Allsweitung der intercelluliiren Liicken zu cystenartigen 
Hohlraumen, die mit diinnliiissigem Sekret gefiillt sind. Man beachte 
die unregelmiWige Anordnung der Wandzellen sowie das Fehlen von 
:Balsamembrallen. E Schragschnitt durch einen epithelial en Gang; 
BU mitgerissenes Fragment der bindegewebigen Grenzzone zwischen 
:Pars intermedia und Hinterlappen. Herkunft und Technik wie Abb. 245. 

Vergr.l : 520. 

Basalmembran namentlich bei den groBeren, in das Gewebe des Hinterlappens vor
geschobenen Cysten bemerkbar, denen hochstens einzelne mitgerissene Fragmente 
der urspriinglichen bindegewebigen Grenzschicht anliegen (s. Abb. 246, Bg). 

Das weitere Verhalten dieser Cysten ist sehr bemerkenswert. Zunachst 
kann man haufig feststellen, daB sich die auskleidenden Driisenzellen abplatten 
und die Kerne auseinanderriicken (s. Abb. 247, Cyste a). Der Vorgang erfolgt 
meist nicht gleichmaBig iiber die ganze Cyste, sondern streckenweise, so daB 
einzelne Teile der Cyste noc:h mit kubischen, andere schon mit ganz abgeplat
teten Zellen ausgekleidet sind. SchlieBlich sind die Kerne wie in der Cyste b 
oder Abb. 247 stellenweise weit auseinandergezogen, wahrend das Cytoplasma 
auf eine ganz diinne Lamelle reduziert ist. Zuletzt kommt es zu einer volligen 
Auflosung auch dieser letztenReste der cellularenAuskleidung, so daB derCysten
inhalt, wie in Cyste c, unmittelbar an das umgebende Gewebe des Hinterlappens 
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angrenzt und schlieBlich in dessen Maschenraume ausflieBt. Eingedicktes 
Kolloid kann sich in Gestalt rundlicher hyaliner Korper noch langere Zeit 
isoliert im Fasergewebe erhalten. Besonders schon lassen sich diese Vorgange 
an Praparaten verfolgen, die mit der MASsoNschen Bindegewebsfarbung ge
wonnen wurden, durch die auch das diffus das Fasergeflecht des Hinterlappens 
durchtrankende Kolloid in saphirblauem Farbton klar erkennbar wird. Nach 
solchen Praparaten ist trotz der Untersuchungen von GERSH und TARR nicht 
zu bezweifeln, daB tatsachlich kolloidartige Substanzen, die durch die 
sekretorische Tatigkeit der Intermediazellen entstehen, beim Hund 

Abb.247. Grollere Cyst en d er Pars intermedia im Gcwebe des Hinterlappens. E Schriigschnitt durch einen 
epithelial en Gang. Weiler e Erkliirung im Text. Hund (3), l ' /,jahrig. Fix. Sublimat-Formoj-Eisessig. Paraffin. 

MASsoNsch e Fiirbung. Vergr. 1 : 325. 

(wie auch bei anderen Tierarten) in den Hinterlappen iibertreten und 
sich hier ausbreiten, so wie es von HERRING, DA COSTA, COLLIN u. a. seit 
langem vertreten wird. 

Zwischen den Cysten finden sich des ofteren auch schmale Hohlraume, die 
durch eine regelmaBigere Epithelauskleidung gekennzeichnet sind (s. Abb. 246, E 
und 247, E). Bei dies en handelt es sich urn Anschnitte von gang- oder spalten
artigen Einsenkungen, die mit der Hypophysenhohle in Verbindung stehen 
(s. Abb. 182f). In ihnen gewinnt das Epithel durch Ausbildung eines ober
flachlichen Cytoplasmasaumes, ahnlich wie in den Spalten der Umschlagszone, 
das Aussehen eines Zylinderepithels. 

Bei alternden Hunden sind in der Pars intermedia gewohnlich Riickbildungs
vorgange wechselnder Starke anzutreffen. In extremen Fallen kann es zu einer 
hochgradigen Atrophie des ganzen Zwischenlappens kommen (ROMEIS 1931). 

Die Pars intermedia der Katze erweckt den Eindruck eines mehrschich
tigen, von rundlichen, polyedrischen und spindelformigen Zellen gebildeten 
Epithels, das einen groBen Teil des Hinterlappens bedeckt (s. Abb. 180a, S. 280). 
Merkwiirdigerweise zeigt auch das auBere, vom dorsalen Urn schlag ausgehende 
Blatt, das bei anderen Tierarten, z. B. beim Hund, dem Vorderlappen gleicht, 
bei der Katze histologisch in seinem medianen Tell noch den Charakter von 
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Intermediagewebe. Die Dicke der Pars intermedia schwankt zwischen 60 bis 
100[1., gegen die Umschlagszonen zu, namentlich nasal, kommt es zu einer be
trachtlichen Verbreiterung auf 250-350 [1.. 

Bei genauerer Untersuchung ergeben sich gegeniiber dem Zwischenlappen 
des Hundes im Aufbau eine Reihe von Unterschieden. So bleibt das Cyto
plasma der undifferenzierten Zellen bei der Katze fast ungefarbt. An der Ober
flachenschicht der Pars intermedia beteiligen sich neben undifferenzierten 
Zellen auch zahlreiche typische Intermediazellen, so daB der beim Hund vor
handene einheitliche Oberflachensaum fehlt . Die typischen Intermediazellen 
sind durch ein helles, schwach baso-
philes Cytoplasma charakterisiert, 
in dem feine, sich mit Azan hell
blau farbende Kornchen liegen. li Z, .....::..;~ ...... \. 
Neben den meist exzentrisch liegen
den, blaschenformigen Kern findet 
sich haufig ein groBer, lockerer 
Netzapparat; im Cytoplasma sind 
zahlreiche korner- und fadenformige 
Mitochondrien darzustellen. Wie 

"'7. 

in den Driisenzellen des Vorderlap
pens, zeigt der Netzapparat auch ii, 
in den Intermediazellen cyclische 
Veranderungen, die bis zu einer 
starkenAuflockerung und Fragmen
tierung des Netzes gehen. Die An
gabe DE BEERS (1926), daB der 
Netzapparat in den Intermedia
zellen eine dicke kompakte Masse 
bildet, trifft nur fiir undifferen
zierte und junge Zellen zu. 

Abb.248. Ausschnitt aus der Pars intermedia der Katze. 
hIZ hyperchromatische ("dunkle") Intermediazellen; 
iK intercellular gelegene Kolloidtropfen, die durch Ein· 
schmelzung hyperchromatischer Zellen entstanden sind; 
tIZ typische Intermediazellen; uZ, Kerne von cyto· 
pla..'I,maarmen undiffercnzierten ZeBen; uZ2 undifferen
zierte Zellen, die sich zu typischen Intermediazcllen ent· Bei einzelnen Zellen ist eine Ver

dichtung des Cytoplasm as zu beob
achten, die eine Zunahme seiner 

wickeln. Kater. }'ix. Susa . . Paraffin. 7 p. Azan. 
Vcrgr. 1 : 920. 

Farbbarkeit bedingt und im weiteren Verlauf zur Ausbildung "dunkler" hyper
chromatischer Zellen fiihrt (s. Abb. 248), deren Zelleib sich mit Azan intensiv 
ultramarinblau farht. Sie enthalten meist einen dunklen, stark rot gefarbten 
Kern. Die hyperchromatischen Zellen schmelzen, wie sich in Abb. 248 klar 
verfolgen laBt, unter Pyknose des Kernes zu kolloidartiger Substanz ein, die 
sich in den zwischen den Intermediazellen auftretenden Intercellularspalten 
tropfenartig weiter ausbreitet oder in kleinen Cysten ansammelt. Letztere 
entbehren, wie es schon beim Hund geschildert wurde und wie es fiir die 
Cysten des tierischen Zwischenlappens charakteristisch ist, einer Basalmembran 
oder einer sonstigen bindegewebigen Umhiillung. Die Zahl der Cysten ist bei 
der Katze, deren Pars intermedia etwas reicher von Blutcapillaren durchzogen 
ist, im Bereich des Zwischenlappens im allgemeinen geringer als beim Hund. 

Sehr giinstige Bedingungen fUr Untersuchung und Experiment bietet der 
Zwischenlappen der Nagetiere (Maus, Ratte, Meerschweinchen, Kaninchen). 
Schon im vorausgehenden Abschnitt (s. S. 365) wurde die besondere GroBe 
des Zwischenlappens der Maus hervorgehoben, der sich als 110-140 {J. dickes 
Polster zwischen Vorder- und Hinterlappen einschiebt (s. Abb. I77a). Die kraf
tige Ausbildung kommt auch in der auffallenden GroBe seiner Zellen zum Aus
druck. Sie erreichen Durchmesser von 22-25-30 {J. und iibertreffen damit 
an GroBe nicht nur die Driisenzellen des eigenen Vorderlappens, sondern auch 



37(j Die mikroskopische Anatomie der Hypophyse. 

die Intermediazellen weit groBerer Tiere, wie z. B. des Hundes oder der Katze. 
Aber nicht nur der GroBe, auch der Form und Struktur nach unterscheiden 
sich die reifen Zellen der Pars intermedia von jenen des Vorderlappens. 

Die einzelnen Funktionsstadien der Intermediazelle lassen sich bei der 
Maus am schonsten durch Azanfarbung darstellen. Die undifferenzierten 
Zellen sind in diesem Falle durch ihr sparHches, kornchenfreies, fast unge
farbtes Cytoplasma gekennzeichnet. Man trrrft sie auf Sagittalschnitten am 
reichlichsten an der Oberflache der Pars intermedia, wo sie stellenweise kleine 

Nester dicht zusam
menliegender Kerne 
bilden. Die t ypi
schen Intermedia
zellen , die gewohn
Hch die Hauptmasse 
bilden, treten als 
groBe, blaBblau ge
fiirbte Zellen hervor 
(s. Abb. 249). Sie ent
halten feine kornige 

:1r-;~~ •• ~7''''''' a Einlagerungen, die 
sich mit Azan licht

.~""",,,--7":'":":-'-..~r--i:'--" blau, mit Hamalaun 

Abb.249. Typische (hell) und hyperchromatische (dunkel) Intermediazellen 
aus der Pars intermedia einer geschlechtsreifen Maus. Die Ubergangs
stadien sind gut zu erkennen. a kolloidartige Reste von eingeschmolzenen 
hyperchromatischen Zellen; b Bindegewebsfiiserchen und Anschnitt einer 
BlutcapilJare ; c groBe Kernkugel im Kern einer Intermediazelle. Maus ($). 

8 Monate alt, Fix. Sublimat-Formol-Eisessig. Paraffin. 7 1'. Azan. 
Vergr. 1 : 920. 

blaBblaugrau, mit 
MAssoNscher Farbung 
rotlich-violett fiirben. 
Bei geeigneter Fixie
rung und Farbung 
sind im Cytoplasm a 
auch zahlreiche Mito
chondrien in Korner
und ]'adenform nach
zuweisen. Der Golgi
apparat, dessen Ver

halten von URASOV (1928) naher untersucht wurde, ist in den rerren Zellen 
meist in Gestalt eines groBen, weitmaschigen Netzes vorhanden. 1m bIas chen
formigen, exzentrisch liegenden Kern ist verhaltnismaBig haufig eine groBe 
Kernvakuole zu beobachten (s. Abb. 249), die aus einem acidophilen Nucleolus 
entsteht und sich durch periodische Entleerung ins Cytoplasml1 am Sekretions
prozeB der Zelle beteiligt (URASOV). 

Von diesen hellen, meist polyedrisch geformten Zellen fiihrt eine geschlossene 
Reihe von Ubergangen zu intensiver gefarbten hyperchromatischen Zellen, 
die namentlich im Azanpraparat durch ihre ultramarinblaue Farbung stark her
vortreten. Sie sind meist etwas kleiner als die typischen Intermediazellen und 
in ihrer Gestalt durch die Druckwirkung der prallen Nachbarzellen stark be
einfluBt (s. Abb. 249), so daB langliche, spindelige und gezackte Formen ent
stehen. An MAssoN-Praparaten findet man den vorher blaBrotlich gefarbten 
Zelleib von einer blaulich-violetten Substanz durchtrankt, in der rotlich-violette 
Kornchen sichtbar sind. Die Hyperchromasie beruht also nicht auf einer Ver
klumpung der Granula, sondern auf oiner Veranderung der intergranularen 
Substanz. In einzelnen Zellen sind grobe kugelige Einlagerungen zu sehen; in 
anderen treten mehr oder weniger zahlreiche rundliche Vakuolen auf (s.Abb. 249). 
AuBer dem Zelleib zeigen auch die Kerne der hyperchromatischen Zellen ge
steigerte Farbbarkeit. Am Ende der Reihe stehen schmale, zusammengepreBte, 



Der Drusenteil der Hypophyse. 377 

hyperchromatisehe Zellen mit intensiv rot gefarbten pyknotischen Kernen, die 
schlieBlich einschmelzen. Von manchen Autoren werden die Zellen des Miiu8e
zwischenlappens den basophilen Zellen des Vorderlappens gleichgesetzt. Dem
gegenuber sei betont, daB die 1ntermediazellen morphologisch weder in ihrer 
typischen noch in ihrer hyperchromatischen Form mit den fJ-Zellen des Vorder
lappens ubereinstimmen, trotzdem ihre Granula bei langerer Farbung das 
Kresofuchsin etwas annehmen. 

BeiAzanfarbung trifft man in einzelnenIntermediazellen auch vereinzelte feine tiefblaue 
Kolloidtropfchen an; in diesem Zusammenhang sei erwahnt, daB URASOV im Zwischenlappen 
der M aU8 eine holokrine und merokrine Kolloidsekretion beschreibt. 

Von Bindegewebe und BlutgefaBen ist die epithelartige zusammenhangende 
Masse des Zwischenlappens der Mau8 nur sparlich durchzogen. 

Die Pars intermedia der Ratte ist vor allem durch zwei Merkmale charak
terisiert. Zunachst ist ihre der Hypophysenhohle zugekehrte Oberflaehe durch
gehends von einem einschichtigen, niedrigen, kubischen Epithel uberzogen, das 
von der darunter liegenden Drusenmasse durch eine zarte, aber deutlich fest
stellbare Basalmembran getrennt ist. Vielfach sind die Zellen des Deckepithels 
stark abgeplattet. An anderen Stellen bildet das Epithel cytoplasmaarme, 
kernreiche Epithelknospen, die die superfizielle Basalmembran durchbrechen und 
Proliferationszentren fur neues 1ntermediagewebe darstellen. Das Cytoplasm a 
der Deckzellen wie das der undifferenzierten Zellen farbt sich bei MASsoNscher 
Farbung nur ganz blaBrotlich-violett. Das zweite Merkmal besteht darin, daB 
die epitheliale Masse des Parenchyms durch bindegewebige Septen, die von der 
oberflaehlichen Basalmembran bis zur basalen durehschneiden und GefaBe fuhren, 
in groBere Komplexe zerteilt wird, die ,ihrerseits wieder fast gefaBlos sind. 

Nach BAILLIF (1938) steht Form und GroBe der Zellen des oberflachlichen Deckepithels 
in Abhangigkeit von der Tatigkeit der Druse. Bei starker Aktivitat zeigen die Epithelzellen 
Zylinderform, zahlreiche Mitochondrien und einen hypertrophischen Golgiapparat. Bei 
geringer Tatigkeit sind sie kubisch bis flach. In der Hypophysenhiihle ist eine in ihrem Aus
maB wechselnde Speicherung von Kolloid festzustellen, deren Bedeutung ungeklart ist. 

Die Drusenzellen des Zwischenlappens haben polyedrische, vielfach langliche 
:Form; sie sind durchschnittlich etwas kleiner als bei der Mau8 und haben vor
wiegend ovoide und langliche Kerne. Bei MASsoNscher Farbung findet man 
das Cytoplasm a von einer sich hell saphirblau farbenden Substanz durchtrankt, 
die sich vereinzelt auch zu groBen, etwas starker gefarbten Tropfen von Kern
groBe kondensiert. An der Grenze von Zwischen- und Hinterlappen laBt sich 
neben dem Ubertritt von 1ntermediazellen in gunstigen Fallen auch eine massen
hafte Abgabe dieser Substanz in Maschenraume des Hinterlappens beobachten. 
Bei Azanfarbung, bei der sich Cytoplasma und Sekret blaBblaulich farben, 
trifft man neben dieser Sekretsubstanz vereinzelt noch kleine dunkelblau ge
farbte Kolloidtropfchen. Bei beiden Farbungen sind im Cytoplasma auBerdem 
auch feine kornig-fadige, rotlich gefarbte Einlagerungen sichtbar, die vermut
lich Mitochondrienresten entsprechen. 

1m Zwischenlappen schwarzer, grauer und grauweiBer Ratten ist haufig das 
Vorkommen von braunem bis braunschwarzem Pigment festzustellen. Es 
wurde hier zum erstenmal von Poos (1927) nach Entfernung endokriner Organe, 
z. B. der Epithelkorper, beobachtet und irrtumlich als eine durch den Eingriff 
bedingte unspezifische Degenerationserscheinung gedeutet. LEHMANN (1928) 
wie ADDISON und FRAZER (1932) wiesen jedoch nach, daB das Pigment auch bei 
normal gefarbten Ratten vorhanden ist. Das Vorkommen von Pigment zeigt 
eine gewisse Abhangigkeit von der Spezies. So traf BENJAMIN (1935) das Pig
ment in der Pars intermedia und Pars tu beralis bei wilden Ratten in 42 %, bei 
domestizierten nur in 11 % der Falle an, wahrend es bei reinen Albino8 standig 
fehlte. Geschlecht und Schwangerschaft sind auf das V orkommen des Pigmentes 
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ohne EinfluB. LEHMANN konnte das Pigment vom 5. Lebensmonat an fest
stellen, vom 15. an fand er die Pigmentkornchen grober, ihre Ablagerungen 
ausgedehnter. Das Pigment stammt nach BENJAMIN aus den Leptomeningen 
der Hypophyse, die bei gefarbten Ratten stets Pigment enthalten. Die pigment
fuhrenden Melanophoren wandern den GefaBen und Bindegewebssepten entlang 
in die Pars intermedia ein. Zum Teil dringen die pigmentbeladenen Fortsatze 
der Melanophoren auch zwischen die Drusenzellen der Pars intermedia ein. 
Die Drusenzellen selbst sind nach BENJAMIN frei von Pigment. In eigenen Pra
paraten konnte ich jedoch in der Nahe von Pigmentzugen vereinzelte Inter
mediazellen beobachten, die Pigmentkorner enthielten. Feststellungen dieser 
Art erfordern groBe Sorgfalt, da Tauschungen durch Anschnitte, Uberlagerung 
und auch kunstliche Verschleppung von Pigmentkornchen (Mikrotommesser, 
Druckwirkung u. dgl.) leicht moglich ist. 

Beim Meerschweinchen kommt es zu einer fast vollstandigen VerlOtung 
von Vorder- und Zwischenlappen (vgl. Abb. 177c); nur am caudalen Ende bleibt 
gewohnlich noch ein ganz kleiner Rest der Hypophysenhohle erhalten, in dem 
sich als distale Auskleidung meist Flimmerzellen vorfinden. Mit diesem weit
gehenden Verschwinden der Hypophysenhohle hangt es zusammen, daB man 
in der obersten Zellschicht der Pars intermedia haufig einzelne a-Zellen antrifft, 
die zweifellos vom Vorderlappen her eingedrungen sind. Die Intermediazellen 
selbst sind im Durchschnitt kleiner als bei Maus und Ratte, ihre Form ist viel
fach polyedrisch. Die groBtenteils rundlichen Kerne sind im Vergleich zum 
Zelleib groB (5,6-6,2 [1.). Die Menge des Cytoplasmas zeigt je nach dem Tiere 
oft groBe Schwankungen; so trifft man Hypophysen mit uberwiegend cyto
plasmaarmen Intermediazellen (10-12 [1.), wahrend in anderen der Durch
schnitt bei 14-16 [1. liegt. 

Das Cytoplasma farbt sich bei Azan- wie bei MASsoNscher Farbung oft nur 
ganz blaBblau. WEIS (1934) bezeichnet die Zellen sogar als chromophob und 
setzt sie morphologisch den Hauptzellen des Vorderlappens gleich. Das ist 
wohl nicht richtig, denn man trifft auch Drusen, in denen der basophile Charakter 
der Intermediazellen nicht zu bezweifeln ist. Auch hyperchromatische Zellen 
finden sich in wechselndem MaBe vor. 1m Cytoplasma sind feine flockige, rot
Iich-violette Einlagerungen sichtbar. AuBerdem trifft man in vielen Zellen -
ein typischer Befund fur die Intermedia des Meerschweinchens - 1-3 grobe, 
jntensiv rot gefarbte Schollen von der GroBe eines Nucleolus. Azanblaue, 
intercellular gelegene Kolloidtropfchen sind nur sparlich nachweisbar. Binde
gewebe und GefaBe sind beim Meerschweinchen starker entwickelt als bei der 
Maus. 1m Gegensatze zum Verhalten bei der Ratte bildet das Bindegewebe 
meist schrag verlaufende, nicht vollig durchschneidende Septen, so daB das 
Parenchym auf dem Langsschnitt in zusammenhangende dicke, unregelmaBige 
Strange zerteilt erscheint. 

Am reichlichsten unter den Nagetieren ist das Bindegewebe in der Pars 
intermedia des Kaninchens. 

Die Hypophyse der groBen Haussiiugetiere besitzt durchgehends einen kraf
tig entwickelten Zwischenlappen. Nahere Angaben uber des sen histologischen 
Bau finden sich bei TRAUTMANN (1909) und BEATO (1935). Hier sei nur kurz 
auf die Pars intermedia des Schweines eingegangen, bei welcher MAURER und 
LEWIS (1922) zwei Zellarten beschreiben: kubische bis zylindrische Zellen, die 
kolloidhaltige Follikel auskleiden und Kolloid produzieren, und die eigentIichen 
Intermediazellen, die die Hauptmasse des Zwischenlappens bilden. Die letzteren 
unterscheiden sich, wie auch KASCHE (1926) bestatigte, von allen Zellarten des 
Vorderlappens und stellen einen eigenen Zelltypus dar. Sie enthalten sehr feine 
Granula, die sich in Saureviolett-Saurefuchsin nach Fixierung in Zenker-Formol 
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lichtblau farben. Ein weiteres Merkmal ist ihre groBe Labilitat. Wie mir eigene 
Praparate zeigten, lassen sich die Intermediazellen auch bei Azanfarbung durch 
ihre feinen, hellblau gefarbten Granula von den Zellen des Vorderlappens unter
scheiden. In diesen Praparaten treten neben den hellen typischen Intermedia
zellen auch ultramarinblaugefarbte, hyperchromatische Formen sehr deutlich 
hervor. Die letzteren entsprechen den von TRAUTMANN erwahnten, dunkler 
gefarbten Zellen; daB KASOHE diese vermiBte, erklart sich wohl damus, daB er 
nur eine Hypophyse untersuchte und die 
dunklen Zellen nicht in jedem Organ gleich 
stark ausgebildet sind. 

h i Ity ---1~?~"~:1~. Aus der Klasse der Reptilien mochte ic 
als Beispiel die Pars intermedia von Lacerta 
viridis in ihrem Aufbau kurz schildern. Sie 
bedeckt hier mit ihren vorderen zwei Drit-
teln den Hirnteil mit einer dunnen epithel- III 

artigen Platte, wahrend sie sich im caudalen 
Drittel betrachtlich verdickt (s. Abb. 151£, 
S.240). 1m Bereich des vorderenAbschnittes 
lassen sich, wie Abb. 250 zeigt, drei Schich-
ten unterscheiden: eine auBere, eine mittlere 

ti ll, 
und eine innere, welch letztere dem Hirn-
teil anliegt. AuBere wie innere Schicht 
werden von einem einschichtigen, etwa 15 [J. 

hohen Zylinderepithel gebildet. Beide sind 
von einer bindegewebigen, mit GefaBen ver
sehenen Membran bedeckt. Die Zylinder
zellen sind derart orientiert, daB ihre rund
lichen, etwa 5 [J. im Durchschnitt messenden 
Kerne jeweils gegen die mittlere Schicht zu 
liegen, wahrend der Apex der Zellen den 
Bindegewebsmembranen zugekehrt ist. Die 
Zylinderzellen enthalten zahlreiche feine 
Granula, die sich mit Azan lichtblau tarben. 
Dazwischen finden sich auch einzelne hyper

Abb. 250. Teilbild aus dem rostraIen Abschnitt 
der Pars intermedia einer Eidechse. iiuBg au
Bere Bindegewcbsmembran; dZ Zelle mit 
dunkeIblau gefiirbten Granula; hZ Zellen 
mit hellblau gefiirbten Granula ; Ht Hirnteil ; 
iBg innere Bindegewebsmembran ; uZ undiffe
renzierte Zelle. Geschlechtsreife Eidechse ( 0' ). 
Juli. Fix. SUblimat-Formol-Eisessig. Paraffin. 

5!,. Azan. Vergr.l : 550. 

chromatische Zylinderzellen mit stark dunkelblau gefarbten Granula. Die 
mittlere Schicht wird von kleinen Zellen gebildet, deren sparliches, unscharf 
begrenztes Cytoplasma sich blaBviolett farbt. Sie stellen m. E. undifferenzierte 
Zellen dar. 

1m caudalen verdickten Abschnitt der Pars intermedia, in dem meist noch 
ein Rest der HypophysenhOhle erhalten ist, trifft man durch Bindegewebe 
getrennte Zellstrange und Zellnester, deren AuBenzone, wie eben geschildert, 
von zylindrischen, schwach basophilen Zellen gebildet wird, wahrend sich 
zentral polygonale Zellen vorfinden, die teils den basophilen, teils den undiffe
renzierten Zellen zuzurechnen sind. Auch hier enthalt die bindegewebige Hulle 
dunne Blutcapillaren; das Innere der Zellstrange selbst ist dagegen im ganzen 
Bereich der Pars intermedia gefaBlos. 

STENDELL (1914) und DE BEER (1926) beschranken sich auf die kurze Bemerkung, 
daB sich die Zellen der Pars intermedia bei Saurapsiden basophil farben, wahrend BAUM
GARTNER (1916) sie als schwach eosinophil bezeichnet. Eingehendere Angaben liegen nur 
fur Analis caralinensis vor, die sich durch eine auBergewohnlich stark entwickelte Pars 
intermedia auszeichnet (s. Abb. 151 g). Bei dieser amerikanischen Eidechsenart vermogen 
PORIS und CHARIPPER mit Hilfe der MASsoNschen Farbung zwei Zellarten darzustellen: 
zyIindrische Zellen mit feinen purpurroten Granula und groBe ovale Zellen mit unregel
maBig geformtem Kern und rotIich-orange gefarbtem Cytoplasma. Die ersteren durften 

ItX 
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den schwach basophilen Zellen von Lacerta vir. entsprechen. Bei einer Schlangenart 
(Thamnophis radix) findet SILER (1936) acidophile Zylinderzellen, die Hypophysenhohle 
und Hirnteil begrenzen, und unregelmaBige, schwach basophile Zellen im Innern. 

In der Klasse der Amphibien wird der Zwischenlappen von einer einheit
lichen Masse von Zellen gebildet, die weder von Bindegewebssepten noch von 
GefaBen durchzogen ist (STENDELL, DE BEER und eigene Beobachtung bei 
R. e8culenta). Dies gilt fUr Urodelen wie Anuren 1. Entlang der Grenze von 
Pars intermedia und Hirnteil breitet sich dagegen ein sehr stark entwickeltes 
Netz weiter Sinuscapillaren aus, die sich etwas in die Pars intermedia vorbuchten. 
Was das Verhalten der Intermediazellen betrifft, so finde ich den Zwischen
lappen bei Rana e8culenta von polyedrischen Zellen aufgebaut, deren nicht 
sehr reichliches Cytoplasma sich bei Azanfiirbung blaulich tingiert. Es enthalt 
sehr feine blauliche Kornchen sowie zahlreiche kleine, mit waBriger Flussigkeit 
gefUllte Vakuolen (Untersuchung im April). Wie bei hoheren Wirbeltieren 
unterscheiden sich die Intermediazellen auch bei Amphibien deutlich von den 
intensiv blau gefiirbten, mit viel reichlicherem Cytoplasma und groberen Gra
nula versehenen basophilen Zellen des Vorderlappens. In einzelnen Intermedia
zellen liegt eine leuchtend rotgefarbte groBe Kolloidkugel. Besonders reichlich 
sind die Kugeln, die Durchmesser bis zu 7 [L erreichen, in der dem Hinterlappen 
anliegenden Zone der Pars intermedia, wo sie sich intra- wie intercellular vor
finden. 

STENDELL, der die Kolloidkugeln bei Bufo als "Sekrettropfen" beschrieb, 
ist der Auffassung, daB sie im weiteren Verlauf in den Hinterlappen eindringen. 
Auch bei R. e8culenta mochte man nach dem Azanpraparat einen derartigen 
Ubertritt annehmen, zumal die GefaBe des Hinterlappens von dichten Haufen 
von rot gefarbten Kolloidschollen umsaumt sind. Die Anwendung der MASSON
schen Farbung, bei der sich das Kolloid des Zwischenlappens leuchtend rot, 
das des Hinterlappens dagegen ultramarinblau farbt, laBt indessen einwandfrei 
erkennen, daB an keiner Stelle ein Ubertritt roter Kolloidkugeln in den Hinter
lappen stattfindet. Auch Zwischenstufen zwischen beiden Arten sind nicht zu 
beobachten. 

Der basophile Charakter der Intermediazellen wird auch von STENDELL fUr Bufo vul
garis, von DE BEER fUr Amphibien im allgemeinen, von CHARIPPER fUr Necturus angegeben. 
ATWELL (1918b) bezeichnet dagegen die Pars intermedia bei Rana pipiens und catesbeiana 
als chromophob. 

Als Beispiel fUr das Verhalten des Zwischenlappens eines Knochenfi8che8 
mochte ich kurz die Pars intermedia der Forelle beschreiben (s. Abb. 251). 
Wie bei allen bisher untersuchten Teleo8tierhypophysen wird der Zwischenlappen 
auch hier von zahlreichen Fortsatzen des Hirnteils (Neuralfortsatze) durchzogen. 
AuBerdem finde ich aber auch zarte, bindegewebige Membranen, die nicht nur 
eine Grenzschicht zwischen Neuralfortsatzen und Drusengewebe bilden, sondern 
von hier aus auch fur sich in das Parenchym eindringen und dasselbe in unregel
maBig zusammenhangende Zellstrange zerteilen, die demnach mit einer der 
Basalmembran entsprechenden zarten, bindegewebigen Hulle bedeckt sind. Mit 
dem Bindegewebe, das sich infolge seiner Zartheit nur bei spezifischer Farbung 
hinreichend deutlich verfolgen laBt, dringen auch einzelne Blutcapillaren zwi
schen die Strange des Parenchyms ein. Die Mehrzahl der BlutgefaBe verlauft 
jedoch mit den Neuralfortsatzen. 

Die Parenchymstrange werden von vielgestaltigen, sich gegenseitig in der 
Form beeinflussenden Drusenzellen aufgebaut, deren Zelleib sich mit Azan 
rotlich-violett farbt und sich dadurch von den leuchtend rot gefarbten, eosino-

1 Eine abweichende Angabe macht nur ATWELL (1918b), der die Pars intermedia von 
Rana pipiens und catesbeiana stark von BlutgefaBen durchzogen findet. 
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philen, den intensiv blau gefarbten basophilen, wie den mit feinen violetten 
Granula versehenen, sog. chromophoben Zellen deutlich unterscheidet, so daB 
sich mit Recht auch hier von besonderen Intermediazellen sprechen laBt. 
Der Zwischenlappen besteht fast ausschlieBlich aus diesen Zellen. Nur verein
zeIt finden sich in den Randbezirken einige Basophile. In mancher Hinsicht 
aufschluBreicher als die Azanfarbung ist die Farbung nach MASSON, bei der 
sich in einem Teil der blaBblaulich-violett gefarbten Intermediazellen feine blau
liche K6rnchen, in einem anderen rot violette, schollige Einlagerungen zeigen, 

Abb. 251. Teilbild aus der Pars intermedia einer Forelle. B Biutgefall mit Eyrthrocyten gefiillt. hypIZ hyper
chromatische Intermediazellen; die rotvioletten Einlagerungen kommen in der Photographic in dunklem 
Ton wieder; Nt Neuralfortsatzc (Verzweigungen des Hirnteils); Zr Zellstrang, dessen langlich geformte Inter
mediazellen reihenweise angeordnet sind. Geschlechtsreife Forelle (3). Juni. Fix. Sublimat-Formol-Eisessig. 

l'araffin. 5/1. MASsoNsche Bindegewebsfarbung. Vergr. 1 : 320. 

die in wechselnder Menge auftreten. In extremen Fallen ist die Anhaufung so 
stark, daB der ganze Zelleib rotviolett gefarbt erscheint. Die Form dieser hyper
chromatischen Zellen ist wechselnd; neben rundlichen findet man polygonale, 
mit zugespitzten Ecken versehene eckige, keulenf6rmige oder schmale bis zu 
27 [L lange Zellen. Sehr haufig laBt sich beobachten, wie die intensiv gefarbten, 
zugespitzten Zellenden sich durch die Basalmembran in das Fasergewebe der 
Neuralfortsatze erstrecken und hier kleine r6tliche, eckige Brocken abschniiren, 
die in groBer Zahl entlang der Oberflache des Parenchyms zwischen den Fasern 
der Neuralfortsatze angehauft sind. 

Das GesagU;. gilt fiir die im Friihsommer (J uni) untersuchte Hypophyse der geschlechts
reifen Forelle. Uber etwaige, durch jahreszeitliche Einfliisse bedingte Abweichungen 
werde ich spater an anderer Stelle berichten. 

Wie in der ganzen Tierreihe, so sind auch hier bei den verschiedenen Arten 
der Knochenfische Unterschiede im feineren Aufbau der Pars intermedia fest
zustellen. Auch hinsichtlich des Charakters der Intermediazellen bestehen in 
den Angaben des Schrifttums betrachtliche Differenzen, die zum Teil auch 
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durch die wechselnde Untersuchungstechnik bedingt sein mogen. STENDELL 
bezeichnet die Zellen des Zwischenlappens als meist lebhaft basophil. Bei einem 
Hecht beschreibt er aber die den Verastelungen des Hirnteils aufsitzenden zylin
drischen Zellen als vorwiegend acidophil, die im Innern der Zellstrange liegenden 
rundlichen und polygonalen Zellen als basophil. DE BEER (1926) findet die Pars 
intermedia gewohnlich von gleichartigen basophilen Zellen aufgebaut. Beim 
Stichling wird der Zwischenlappen nach BOCK (1928) von polygonalen gleich
artigen Zellen gebildet, die in regellosen, bindegewebs- und ge£aBfreien Haufen 
zusammenliegen. Die letzteren werden durch die Fortsatze der Neurohypophyse 
voneinander getrennt. 1m ganzen erweckt der Zwischenlappen einen basophilen 
Eindruck; bei eingehenderer Untersuchung ist jedoch zu erkennen, daB in den 
Intermediazellen zeitweise zweierlei Sekret auftritt: ein dem Kern anliegendes 
basophiles, das gekornt ist, und ein homogen aussehendes, schwach acidophiles, 
das den peripheren Teil der Zelle einnimmt. BOCK betrachtet das basophile 
als Prosekret, das sich bei Bedarf in acidophiles Sekret verwandelt. In der Aus
bildung der basophilen und acidophilen Substanz ist ein deutlicher Jahres
zyklus festzustellen: das Maximum der Tatigkeit der Intermediazellen liegt im 
Vorfriihling und Friihling, das Minimum im Spatsommer und Herbst (s. auch 
S. 192). Nach MATTHEWS (1936, Fundulus) ist das Cytoplasma der Zellen des 
Zwischenlappens gewohnlich basophil. Daneben finden sich aber auch eosino
phile und einzelne chromophobe Zellen; ferner eine Anzahl groBer, scharf be
grenzter Zellen, deren Cytoplasma sich mit Azur-Eosin blaBlavendelblau £arbt, 
und einzelne groBe Zellen mit unregelmaBig verteilten, intensiv gefarbten baso
philen Einlagerungen. Das Vorkommen der einzelnen Zellarten (z. B. Eosino
phile: Maximum im Spatfriihjahr und Anfang Sommer; Basophile: Maximum 
im Sommer und Herbst) steht in Abhangigkeit von Jahreszeit und anderen, 
noch ungeklarten Faktoren. v. HAGEN (1936, Aal) wiederum kann keine jahres
cyclischen Veranderungen beobachten; nach ihm sind die Zellen des Zwischen
lappens meist basophil, nur die an den Hirnteil angrenzenden Zellen, die schlanke, 
keulenformige Gestalt haben, sind eosinophil. BELL (1938, Goldfisch) findet in 
der Pars intermedia zwei Zelltypen vor: groBe rundliche bis abgeplattete und 
kleinere, mehr polygonale Zellen. Die ersteren sind in der Uberzahl. Ihr Cyto
plasma ist bei MAssoN-Farbung durch zahlreiche blaBblaue Granula gekenn
zeichnet. Diese Zellen nehmen das Innere wie auch den Randteil der Zellstrange 
ein. Die polygonalen Zellen sind kleiner als die basophilen; sie liegen immer 
den Bindegewebsmembranen der Zellstrange an. Ihr Cytoplasma ist dieht, 
fein granuliert. Sie nehmen sowohl saure wie basisehe Farbstoffe an und farben 
sieh bei MAssoN-Farbung rotlieh-purpur. BELL bezeiehnet sie als amphiphil 
und vermutet, daB sie mit den von STENDELL und MATTHEWS gefundenen 
eosinophilen Zellen identiseh sind. 

Bei den Selachiern ist die Pars intermedia durehgehends kraftig entwiekelt. 
Ihre Zellmasse wird von vorwiegend vertikal verlaufenden Sinuseapillaren und 
Hirnteilfortsatzen durehzogen und dadureh scheinbar in Zellstrange zerlegt. 
Die den BlutgefaBen und Fortsatzen zugekehrten peripheren Zellen sind zylinder
epithelartig geordnet, die tiefer gelegenen haben polyedrisehe Gestalt (STENDELL). 
1m Gegensatze zu der bei allen anderen Tierarten festzustellenden relativen 
GefaBarmut ist das GefaBnetz im Zwisehenlappen der Selachier besonders kraf
tig entwiekelt. Eine weitere Besonderheit besteht darin, daB die Intermedia
zellen bei Selachiern aeidophilen Charakter haben (TILNEY 1911, STENDELL 1914, 
BAUMGARTNER 1916, HOWES 1936). Nur DE BEER findet den Zwisehenlappen 
aussehlieBlieh von basophilen Zellen gebildet. Das Cytoplasma erseheint naeh 
STENDELL (&yllium canicula) sehr geloekert, kornig, durehaus nieht homogen, 
die Zellgrenzen undeutlieh. Die im Cytoplasma zu beobaehtenden kleinen 
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Tropfchen flieBen nach STENDELL nach ihrer Ausscheidung intercellular zu 
groBen, mit Pikrinsaure stark farbbaren Tropfen zusammen. Auch BAUM
GARTNER beschreibt in den Intermediazellen von Squalu8 zahlreiche kleine 
Granula. 

Bei Petromyzonten zeigen die Intermediazellen stark basophilen Charakter 
(STENDELL 1914, DE BEER 1926, TILNEY 1937). Nach GENTES und STENDELL 
besteht del' Zwischenlappen aus spindelformigen Zellen, die mit der Langs
achse senkrecht zur Oberflache des Hirnteils stehen. Bei Petromyzon marinu8 
dringt del' Hirnteil mit fingerartigen Fortsatzen in die Pars intermedia ein, 
wobei TILNEY (1937) zwischen beiden Geweben keinerIei trennende Bindegewebs
schicht vorfindet. 

4. Die Rachendachhypophyse (Hypophysis pharyngea). 
Historisches. 1904 wies ERDHEIM nach, daB sich bei Feten und Neugeborenen unter 

dem Epithel des Rachendaches stiindig etwas Hypophysengewebe vorfindet (s. auch S. 25). 
ERDHEIM bezeichnete diese Ruckbleibsel des Hypophysenganges als Rachendachhypo
physe. Schon Jahre vorher hatte KILLIAN (1888) gelegentlich seiner Untersuchungen uber 
die Bursa und Tonsilla pharyngea beobachtet, daB sich am Rachendach bis zur Geburt 
Reste des Hypophysenganges erhalten, aus denen sich Hypophysengewebe entwickeln 
kann. 1907 erweiterte CIVALLERI die ERDHEIMschen Feststellungen dahin, daB auch Er
wachsene alIer Lebensalter eine Rachendachhypophyse besitzen, die in ihrer histologischen 
Struktur mit dem Vorderlappen der Hypophyse viillig ubereinstimmt. 2 Jahre spiiter 
veriiffentlichte ERDHEIMS SchUler HABERFELD (1909) eine sehr ausfiihrliche Arbeit, in der er 
zum Ergebnis kommt, daB ausnahmslos jeder Erwachsene eine Rachendachhypophyse 
besitzt. Weitere Beobachtungen uber das Organ wurden von PENDE (1910), ARENA (1910), 
CITELLI (1911), TOURNEUX (1912) und CHRISTELLER (1912) mitgeteilt. 

a) Die Lage del' Rachendachhypophyse. 

Die Rachendachhypophyse liegt, wie del' sagittale Medianschnitt del' Abb. 252 
gut erkennen laBt, gewohnlich dicht hinter del' Ansatzstelle des Vomer an del' 
Unterflache des Keilbeins. Sie ist im abgebildeten Falle in das derbe, unter dem 
Periost des Keilbeins gelegene Bindegewebe eingebettet und durch die brcite 
Schicht des lymphoepithelialen Gewebes del' Tonsilla pharyngea vom Rachen
dachepithel getrennt. Zwischen Vomer und Keilbein sind im Schnitt einige 
weite Venen sichtbar. Oberhalb derRachendachhypophyse sieht man das Keil
bein an del' Stelle des friiheren Canalis craniopharyngeus von einer wei ten 
Vene durchbrochen. 

PENDE gibt als Orientierungspunkt fUr die makroskopische Umgrenzung der 
Region eine Einbuchtung an, die del' obere Rand del' Nasenscheidewand seiner 
Verbindung mit dem Keilbein entsprechend bietet; die Einbuchtung weist die 
Gestalt eines Dreiecks auf, wobei die Basis dem Keilbein, die Spitze dem hinteren 
Rand des Vomer zugekehrt ist (Fossa sphenovomeriana). Nach CHRISTELLER 
kann die Rachendachhypophyse auf del' ganzen Strecke angetroffen werden, 
die von der Schleimhaut des oberen Endes del' Choanenscheidewand entlang 
dem hinteren Vomerrand bis zu dessen Hinterspitze und nach Durchquerung 
del' Fossa sphenovomeriana bis zum Periost del' Unterflache des Keilbeins sich 
erstreckt. ,,1m Einzelfalle wird die Lage durch rein lokale individuelle Ver
haltnisse bedingt, die bei der Riickbildung des embryonalen Hypophysenganges 
den Ort del' bestehenbleibenden Hypophysengewebskeime durch ihre starkere 
rein mechanisch zur Geltung gebrachte Wachstumstendenz jeweils bestimmen." 

HABERFELD glaubte annehmen zu konnen, daB die Rachendachhypophyse 
mit zunehmendem Alter vom Epithel abriickt, so daB sie bei Feten und Neu
geborenen noch me hI' odeI' weniger mit del' Schleimhaut zusammenhangt, bei 
Erwachsenen dagegen mehr in die Tiefe verlagert ist. Demgegeniiber stellte 
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CHRISTELLER fest, daB es nicht moglich ist, mit fortschreitendem Alter ein 
derartiges Abrucken in tiefere Schleimhautschichten zu verfolgen. Als Beweis 
dafUr fUhrt CHRISTELLER FaIIe an, in welchen die Rachendachhypophyse einer
seits bei ganz jugendlichen Individuen schon weit von der Schleimhaut entfernt 
lag, andererseits bei Greisen noch in Zusammenhang mit der Schleimhaut stand. 
lch fand diese Feststellungen CHRISTELLERS an eigenem Material bestatigt und 
kann sie noch dahin erganzen, daB die Rachendachhypophyse, bzw. ihre Anlage, 
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schon bei Embryonen durch 
eine breite Mesenchymzone 
yom Epithel des Rachen

-...,.-'--- /0; daches getrennt sein kann. 
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I. N ach Eroffnung der Scba
delMhle und Entfernung des 
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Mhle gehenden Frontalsage
schnitt der vordere Gesichts· 

.\"8 teil abgesagt. Die Sage wird 
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Abb.252. IVIedianer Sagittalschnitt durch die Gegend der Rachen
tonsille (Rt) und Rachendachhypophyse (Rdh). E Epithel der 
Keilbeinhiihle (von der Unterlage etwas ahgehoben); K KeHbein; 
Ns Nasenseptum; V Vomer. Hinger. 28 J. (<3'). Fix. Formol· 
Alkohol auf dem GefiiJ3weg. Paraffin. 15 u. Hiimalaun-Eosin. 

Vergr. 1 : 8. 
zur Hohe des Mundwinkels abo 

Nach AusfUhrung des Sageschnittes blickt man oben in die eroffnete KeilbeinMhle; in der 
Mitte ist die Nasenscheidewand mit dem Vomer, rechts und links sind die Choanen mit den 
durchsagten Nasenmuscheln, unten die Pars horizontalis des Gaumenbeins sichtbar. 

2. Durch je einen lateralen Sagittalsageschnitt wird das mittlere Gewebsstiick, 
das von der Schadelbasis bis zur Mundhohle reicht, von den beiden Seitenteilen abgetrennt. 
Die Sage wird etwa 1-1,2 cm seitlich des Proc. clinoideus poster. (2- 2,2 em von der 
medianen Sagittallinie) angesetzt. 

3. Der Clivus wird mit einem geraden MeiBel in der Mitte zwischen hinterer Sattellehne 
und Foramen occipitale magnum senkrecht zur Oberflache durchsehlagen. Durchschneidet 
man dann von der durchmeiBelten Furche aus mit einem Messer schrag nach abwarts 
dringend die Muskel- und ScWeimhautwand des Pharynx, dann laBt sich der ganze Gewebs· 
wiirfel ohne Schwierigkeit herausheben. Nimmt man nun vorsichtig die abgesagten Teile 
der unteren und mittleren Muschel aus den Choanen, so liegt das obere Dach der Rachenhohle 
frei. Die Wiilste der Rachentonsille wie die fiir die Lokalisation der Rachendachhypophyse 
wichtige Fossa sphenovomeriana sind deutlich sichtbar. 

Das Praparat kommt nun zunachst fUr einige Tage in die Fixierungsfliissigkeit. Daran 
anschlieBend wird es bis zum 96%igen Alkohol durchgefiihrt. Dann werden die seitlich der 
Choanen liegenden Teile durch zwei parallele Sagittalsageschnitte vorsichtig abgesagt und das 
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Mittelstiick dadurch auf etwa 2 cm Breite verschmiUert. Das Praparat kommt dann durch 
die absteigendeAlkoho1reihe in Wasser und wird zur Entkalkung in 2 Liter 5%iger Salpeter· 
saure gehangt, die einmal erneuert wird. Nach etwa 5 Tagen wird es fiir 24 Stunden in 
5%ige Alaunlosung iibertragen, einige Stunden in mehrmals gewechseltem destillierten 
Wasser, dann 24Stunden in flieBendem Wasser ausgewaschen und schlieBlich durch steigen
denAlkohol bis zum 80%igen gebracht. Nun wird wie bei CHRISTELLER mit Rasierklingen 
ein die Svmmetrieebene des Praparates enthaltendes, etwa 5 mm breites Stiick des Rachen
daches herausgeschnitten, das vorne den hinteren Rand des Vomer, oben eine etwa 2 mm 
dicke Soheibe der Keilbeinunterflache und hinten die Rachentonsille umfaBt. SchlieBlich 
wird durch Dioxan, Methylbenzoat-Celloidin und Benzol in Paraffin eingebettet. 

Miissen Verletzungen des Gesichtes vermieden werden, so wird nach dem V orgehen 
von CHRISTELLER ein ahnlicher Gewebswiirfel mit Stichsage oder MeiBel von der Schadel
basis aus herausgenommen, was miihseliger und hinsichtlich Vermeidens einer Beschadigung 
der Rachendachhypophyse auch unsicherer ist. 

Bei Adenotomie der Rachentonsille bleibt die Rachendachhypophyse in 
der Regel an Ort und Stelle zuruck. SLOBODNIK (1928) konnte in 65 durch Ade
notomie entfernten Rachentonsillen niemals Spuren einer Rachendachhypophyse 
auffinden. 

b) Das Vorkommen der Rachendachhypopbyse. 

Alle Autoren, die sich mit der Histologie der Rachendachhypophyse ein
gehender befaBten, stimmen dahin uberein, daB die Druse beim Menschen in 
der Jugend wie im Alter standig nachzuweisen ist (CIVALLERI, HABERFELD, 
PENDE, CHRISTELLER). Sie wurde selbst bei 70-80jahrigen Greisen noch nach
gewiesen. Ein Fehlen des Organes diirfte beim Menschen daher mehr einer 
fehlerhaften Technik als einem tatsachlichen Befund zuzuschreiben sein. 

-aber die Entwicklung der Rachendachhypophyse vergleiche S. 25. Ferner 
die Arbeiten von FRAZER (1911) und TOURNEUX (1912). 

c) Die GroBe und Gestalt der Rachendachhypophyse. 

CrVALLERI, HABERFELD und PENDE finden das Organ beim Erwachsenen 
in der Regel groBer als bei jungen Individuen. Es soll bis zum reifen Alter an 
GroBe zunehmen und dann in seinem Umfang ungefahr gleichbleiben. Als 
durchschnittliche Lange geben HABERFELD und PENDE beim Fetus 3 mm, beim 
Neugeborenen 4 mm, beim Erwachsenen 5-6 mm an, wahrend die Dicke zwischen 
0,5-1 mm schwankt. Bei Frauen soll die Rachendachhypophyse im Durch
schnitt etwas langer sein als bei Mannern (5,5 mm gegen 5,1 mm). 1m Gegensatz 
dazu fand CHRISTELLER die GroBe der Rachendachhypophyse durchaus unregel
maBig und wechselnd. Nach ihm besteht zu Alter und Geschlecht keinerlei 
Beziehung, weshalb er von der Aufstellung von DurchschnittsmaBen Abstand 
nimmt. Nach meinen eigenen Beobachtungen sind schon beim Embryonen und 
Neugeborenen sehr starke individuelle Unterschiede in der GroBe festzustellen. 

Die Gestalt der Rachendachhypophyse ist nach HABERFELD ausnahmslos 
strangformig. Der Strang kann Einschnurungen und Verdickungen zeigen oder 
leicht S-formig gewellt sein. Gegen das obere Ende wird er gewohnlich breiter 
bis zu keulenformiger Anschwellung. CHRISTELLER traf dagegen die allergroBten 
Verschiedenheiten an: Retorten-, Hammer-, Halbkreisform, unregelmaBige 
knotige Verdickungen, Fadenform mit kolbigen Anschwellungen wechseln ein
ander ab, kurz bei jedem Individuum ist die Gestalt der Rachendachhypophyse 
wieder anders und stets ist sie durch die Form der sie begrenzenden Gebilde 
bedingt. Ich mochte mich diesen Feststellungen CHRISTELLERS anschlieBen und 
sie dahin erganzen, daB schon zur Embryonalzeit die Gestalt der Rachendach
hypophyse uberaus wechselnd ist. So traf ich z. B. bei einem Embryo von 
22 Wochen eine Rachendachhypophyse von unregelmaBiger Strangform, bei 
einem Embryo von 32 Wochen eine solche von gleichmiiBiger Eiform an. 

Handbuch der mikroskop. Anatomie VI/S. 25 
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d) Der mikroskopische Ban der Rachendachhypophyse. 
Die Kapsel. Die Angaben iiber die Begrenzung der Rachendachhypophyse 

sind widersprechend. HABERFELD findet beim Erwachsenen das die Driise um
gebende Bindegewebe etwas dichter gefiigt, wodurch eine Art Kapsel entsteht. 
CIVALLERI unterscheidet einen Typus mit zarter Kapsel und einen zweiten ohne 
eigene Hiille. PENDE hat den Eindruck, daB dem Organ eine eigentliche Kapsel 
fehlt; der von PENDE rings urn die Driise beobachtete und auch in seinen 
Abbildungen wiedergegebene Spaltraum ist sicher durch Schrumpfung hervor
gerufen. Nach CHRISTELLER kann von einer eigenen bindegewebigen Kapsel 
keine Rede sein. Auch in meinen eigenen Praparaten konnte ich niemals eine 
typische Kapsel beobachten; das Driisengewebe liegt vielmehr meist ohne eine 
derartige Abgrenzung zwischen den Fasern des umgebenden Bindegewebes. 
Selbst wenn die Rachendachhypophyse kraftig ausgebildet ist, findet man sie 
hochstens von einem feinen bindegewebigen Hautchen umschlossen, daB bei 
Isolieren des Organes an diesem haften bleibt, aber infolge seiner Zartheit kaum 
als Kapsel bezeichnet werden kann. 

Der Aufbau der Rachendachhypophyse ist von Fall zu Fall ver
schieden. Ganz im allgemeinen laBt sich wohl sagen, daB er nur selten die Ent
wicklungshohe des Vorderlappens erreicht. Schon zur Embryonalzeit scheinen 
Unterschiede im Bau zu bestehen. So findet HABERFELD die Rachendach
hypophyse durchaus solid; erst beim Neugeborenen zeige sie Andeutungen 
eines alveolaren Baues. In cigenen Praparaten kann ich dagegen schon bei 
5-6 Monate alten Embryonen netzig zusammenhangende mit Basalmembranen 
umhiillte Zellstrange erkenncn, zwischen welchen diinnwandige, weite Blut
capillaren verlaufen, woraus hervorgeht, daB die Angabe HABERFELDS zum 
mindesten keine allgemeine Giiltigkeit besitzt. Das gleiche gilt fUr die Angabe 
CHRISTELLERs, daB das Organ im fetalen Stadium einen soliden Zellstrang 
darstelle und eines Bindegewebsgeriistes noch entbehre. 

Auch beim Erwachsenen kann der Aufbau betrachtliche Unterschiede 
zeigen. Nach HABERFELD und CHRISTELLER ist die Anordnung der Binde
gewebsziige stets derart, daB diese langlich-ovale oder rundliche Alveolen ab
grenzen. CIVALLERI unterscheidet einen Typus mit zartem und einen zweiten 
mit breitem, derbem bindegewebigen Alveolarsepten. Bei einem 30jahrigen 
Hingerichteten finde ich tubulose und tubulo-alveolare Zellstrange vor, die 
in ihrer Gestalt gewisse Ahnlichkeit mit den Zellschlauchen von Speicheldriisen 
besitzen. In einzelnen der Zellstrange sind auch kanalchenartige Lumina sichtbar. 
In der Mitte der in Rede stehenden Rachendachhypophyse liegt ein Hohlraum 
von 200 fl, im Durchmesser, der von geschichtetem Plattenepithel ausgekleidet 
wird. Auch von anderen Autoren wird das Vorkommen von kanalchen- wie 
cystenartigen Hohlraumen, die zum Teil mit Kolloid gefiillt sind, berichtet. 
1m interstitiellen Bindegewebe k6nnen reichlich Lymphocyten und Plasma
zellen auftreten. 1m Alter solI das Bindegewebe nach HABERFELD wie CITELLI 
an Menge zunehmen. 

Die Zellarten der Rachendachhypophyse. HABERFELD findet in der 
Rachendachhypophyse zur Fetalzeit undifferenzierte Zellen vor. Schon beim 
Neugeborenen treten aber dieselben Zellformen auf wie im Vorderlappen. Beim 
Erwachsenen iiberwiegen weitaus die Hauptzellen, wahrend die chromophilen 
Zellen stark in der Minderzahl sind. Unter diesen sind die Eosinophilen zahl
reicher als die Basophilen. Die ersteren sind ausnahmslos vorhanden, die letzteren 
konnen auch fehlen. Ahnlichc Angaben macht PENDE, nach dem die Rachen
dachhypophyse mehr der Pars intermedia als dem Vorderlappen gleicht. Arena 
erwahnt nichts von chromophilen Elementen. Nach CHRTSTELLER bilclen die 
Hauptzellen sehr haufig den Hauptbestanclteil cler Rachendachhypophyse; ihnen 
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gegenuber treten die Chromophilen an Zahl weit zuruck. Eosinophile Zellen fand 
CHRISTELLER unter 31 Fallen nur in 19; aber auch in diesen war ihre Zahl sehr 
gering; basophile Zellen traf er nur in der Halfte der FaIle an. 

Bei meinen eigenen Untersuchungen finde ich in der Rachendachhypophyse 
vor allem undifferenzierte Zellen vor, sowohl als vieIkernige Plasmodien (Kern
haufen) als auch in Gestalt kleiner undifferenzierter Einzelzellen. Aus ihnen 
entwickeln sich Zellen mittlerer GroBe (7-10 tt), die mit deutlichen Zellgrenzen 
und einem blassen, schwach fiirbbaren Cytoplasma versehen sind. r:t.- und ,B-Zellen 
fehlen zum Teil vollstandig, zum Teil sind sie - namentlich letztere - nur 
sparlich vorhanden. 

Sehr haufig ist das Auftreten von Plattenepithelien zu beobachten, wobei 
die groBte Mannigfaltigkeit und Regellosigkeit vorherrscht. Ihre Menge schwankt 
von einem einzigen kleinen Haufen bis zu groBen Komplexen. Ja, in einem von 
CHRISTELLER beobachteten FaIle bestand die ganze Rachendachhypophyse 
ausschlieBlich aus Plattenepithelien. 1m Gegensatze zu den Angaben fruherer 
Autoren konnte CHRISTELLER dabei feststellen, daB mit zunehmendem Alter 
keine Zunahme der Plattenepithelherde festzustellen ist. Sie konnen in der 
Jugend vorkommen, so gut wie sie im Greisenalter fehlen konnen. 

Die aus der Rachendachhypophyse austretenden Venen ziehen zum Teil 
gegen die Verbindung von Keilbein und Vomer, zum Teil dringen sie an der 
fruheren Eintrittsstelle des Canalis craniopharyngeus ins Keilbein ein, dessen 
GefaBnetz wiederum in Verbindung mit den abflieBenden Venen der Hypophyse 
steht (s. Abb. 330, S.491). Dadurch besteht die Moglichkeit einer direkten 
GefaBverbindung zwischen der der Rachentonsille anliegenden Rachendachhypo
physe und Hypophyse, die in pathologischer Hinsicht (z. B. als Infektions
weg) von Bedeutung sein kann (CITELLI, NovI, SALMON, FRossARD). 

Die Rachendachhypophyse des Menschen steUt also ein in seiner GroBe, 
Lage und Form sehr wechselndes Organ dar. Auch die Differenzierung seines 
Zellbestandes zeigt viel groBere individuelle Schwankungen als die ersten Unter
sucher annahmen. Es geht daher auch nicht an, die Rachendachhypophyse 
generell als volldifferenziertes V orderla ppengewe be zu bezeichnen, das, wie 
CIVALLERI und HABERFELD annahmen, auch funktionell diesem gleichwertig 
ist. Ebensowenig laBt sich aber die Rachendachhypophyse mit PENDE der 
Pars intermedia gleichsetzen. Wenn man sie einem bestimmten Anteil der 
Hypophyse zuteilen mochte, so meines Erachtens am ehesten noch der Pars 
tuberalis. DafUr spricht insbesondere ihre Herkunft aus dem Hypophysengang, 
einem Abschnitt der dem Ursprungsgebiet der Pars tuberalis unmittelbar be
nachbart liegt. Auch histologisch bestehen Ubereinstimmungen wie das Auf
treten von Plattenepithelherden, die relativ schmale, strangartige Gestalt der 
Zellstrange, die geringe Entwicklung chromophiler Zellen. Aber auch hier ist 
ein Zuruckbleiben der Entwicklung festzustellen, insofern die Rachendach
hypophyse meist nicht die volle Differenzierung einer Pars tuberalis erreicht. 

DaB die Rachendachhypophyse in ihrer Anlage dem Vorderlappen nicht ganz 
gleichwertig ist, wird auch von CIARDULLO (1926) betont. Der Hypophysengang 
entspricht eben nicht voll der eigentlichen Hypophysentasche. Ob aber bei der 
Bildung des Anlagematerials der Rachendachhypophyse, wie CIARDULLO annimmt, 
ein auf die SEESSELLsche Tasche zuruckgehender entodermaler Antell mit
beteiligt ist, erscheint mir nach dem auf S. 20 Gesagten fUr denMenschen fraglich. 

Hinsichtlich der physiologischen Bedeu tung mochte ich mich der SchluB
folgerung CHRISTELLERs anschlieBen, daB die Rachendachhypophyse von so 
schwankender Beschaffcnheit ist, daB mit einer regelmaBigen Beteiligung an 
den inkretorischen Vorgangen im physiologisch arbeitenden Organismus nicht 
gerechnet werden kann. 

25'" 
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Damit ist jedoch die Moglichkeit einer inkretorischen Tatigkeit unter be
sonderen Verhaltnissen nicht ausgeschlossen. Eine Reihe von Fallen laBt viel
mehr erkennen, daB es in der Rachendachhypophyse zu einer weiteren Ausdiffe
renzierung ihres Zellmaterials im Sinne einer kompensatorischen Hypertrophie 
kommen kann. So war bei einer von CHRISTELLER beobachteten Dystrophia 
adiposogenitalis die Rachendachhypophyse erheblich vergroBert und das Zell
material zum groBten Teil zu vollentwickelten a-Zellen ausdifferenziert, wahrend 
der Vorderlappen der Hypophyse selbst erheblich komprimiert und geschadigt 
war. DaB auch exzessive Entwicklungsprozesse moglich sind, lehrt ein von 
ERDHEIM (1926) veroffentlichter Fall von Akromegalie, bei dem sich bei intakter 
Hypophyse in der Rachendachhypophyse ein typisches eosinophiles Adenom 
vorfand. Aus beiden Beispielen ergibt sich die Forderung, daB in allen wich
tigen Fallen auch eine Untersuchung der Rachendachhypophyse 
vorzunehmen ist. 

Uber das Vorkommen der Rachendachhypophyse bei Tieren Hegen 
nur sehr sparliche Angaben vor. ARA! (1907) fand bei jungen wie erwachsenen 
Kaninchen und Katzen entlang des Verlaufes des Canalis craniopharyngeus 
kleine Stiicke von Hypophysengewebe, die er als N e benhypophyse (Hypo
physes accessoriae) bezeichnete. Je nach ihrer Lage unterschied er zwischen 
einer Hypophysis accessoria cranii, Hypophysis accessoria canalis 
craniopharyngei und einer Hypophysis accessoriae pharyngis. Einen 
kleinen Kanal, den er zuweilen unterhalb des hinteren Keilbeinkorpers im 
Fettgewebe (Kaninchen) oder im Periost (Katze) eingelagert fand, deutet 
ARAI als "Uberrest des Verbindungsganges der RATHKEschen Tasche". Histo
logisch gleichen die beobachteten Driisenfragmente nach dem Autor dem Vorder
lappen. TouRNEux (1912) beobachtete bei Hundeembryonen Reste des Hypo
physenganges, die wahrend der ganzen Fetalperiode bis zur Geburt persistierten. 
Uber das spatere Verhalten macht der Autor keine Angaben. 

1m Gegensatze zu ARAI konnte HABERFELD bei erwachsenen Tieren nur 
zweimal eine Rachendachhypophyse nachweisen. Sic fanden sich bei zwei 
Katzen am blinden Ende eines mit Zylinderepithel ausgekleideten Kanals, 
der yom Epithel der Rachenhohle ausging. Bei Frosch, Kr6te, Ringelnatter, 
Jgel, Fledermaus, Ratte, Hund und Makakus vermiBte HABERFELD jede Spur 
einer Rachendachhypophyse. PENDE untersuchte Hunde, Katzen, Ochsen 
und Kapaunen auf das Vorkommen von Rachendachhypophysen, ohne sie 
auch nur ein einziges Mal auffinden zu konnen. Auch mir gliickte es bis jetzt 
niemals. 

Bei niederen Tieren wurde eine Rachendachhypophyse nur bei Chimaera 
monstrosa gefunden (KOLMER 1923, FAHRENHOLZ 1928), wo sie standig vorzu
kommen scheint. Sie liegt hier als ein mit gut ausgebildeten Driisenschlauchen 
versehenes Organ zwischen Mundhohlenschleimhaut und Schadelbasis. Bezeich
nenderweise fehlt bei Chimara das bei Selachiern vorhandene Ventralsackchen, 
das bei den Rochen an einem kurzen Stiel (Pedunculus interhypophysarius) 
hangend, zusammen mit Gehirn und den anderen Hypophysenteilen in dem 
gemeinsamen Cavum cranii liegt, wahrend es bei den Haien weiter ventral
warts verschoben zusammen mit einem Teil des Saccus vasculosus, des Infundi
bulum und der dorsalen lIypophysenanteile in eine Aushohlung der Schadel
basis (Sella turcica) eingelagert ist. Bei Chimara ist nach FAHRENHOLZ die bei 
den Haien eingeleitete Ventralverlagerung des Ventralsackchens weitergefiihrt, 
so daB dieses unter Schwund des verbindenden Pedunculus interhypophysarius 
an die Ventralflache der Schadelbasis gelangt. Auch KOLMER homologisiert 
das Ventralsackchen mit der Rachendachhypophyse. 



Der Hirnteil der Hypophyse. 

D. Der Hirllteil der Hypopbyse. 
1. Del' Hinterlappen (Neurohypophysep. 

a) Der Aufbau des Hinterlappens. 
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Das Grundgewebe des Hinterlappens besteht aus Neuroglia und zahl
reichen mar klosen N ervenfasern; beide Anteile zeigen eine fUr die Neuro
hypophyse spezifische Ausbildung. 
Ganglienzellen sind dagegen im Be
reich des Hinterlappens nicht vorhan
den. Zu den genannten Gewebsbestand
teilen kommen - gewissermaBen als 
ortsfremde Elemente - die von der 
Zona bzw. Pars intermedin stammen-
den, in wechselndem AusmaB nuftreten- >:,":'!:fJ~...-'-'~-- r" 
den Epithelzellen und das mit den l ·II-~IH~~~~~t~t"J~~.~ 
GefiiBen eindringende Bindcgewe be. 

Betrachtet man ein gewohnliches 
Ubersichtspraparat der Neurohypo
physe, so wird man jedoch von den 
Bauelementen des Grundgewebes nicht 
allzuviel erkennen. Ihre Darstellung 
erfordert die Anwendung spezifischer 
Methoden. Das AuBerachtlassen dieser 
Forderung und das lnnge Fehlen geeig
neter Methoden ist der Grund dafUr, 
warum sich die Neurohypophyse so 
lange einer geweblichen Analyse entzog, 
und, wie namentlich die nur sehr ge
ringen Kenntnisse liber ihre patholo
gischen Veranderungen zeigen, in vieler 
Hinsicht noch immer entzieht. 

Nur der allgemeine Aufbau des 
Hinterlappens laBt sich bis zu einem 
beschrankten Grade nuch nn einem ge
wohnlichen Ubersichtsprapnrat erken
nen. So zeigt ein etwa mit Hamalaun
Eosin gefarbter Sngittnlschnitt durch 
den gnnzen Hinterlappen, daB das 
Parenchym nicht libel' die ganze Flache 
hin gleichmaBig strukturiert ist, son
dern eine Gliederung in dunklere und 
hellere Bezirke aufweist (s. Abb. 253). 

Abb. 253. Mittlerer SagittaJschnitt durch eine 
menschliche Neurohypophyse. Die dunJderen Ver· 
dichtungszonen (V d) und helleren Zwisehenstreifen 
(Zw) treten deutlich hervor. Auf def linken Seite 
der Abbildung sind die Knochenbiilkchen dcr hintc· 
ren Wand des Tiirkensattels sichtbar. Hh Hypo
physcnhOhle (mit Kolloid gefiillt). - Hst Abgangs
stelle des Hypophyscnstieles. Hinger. 30 .Jahre. Fix. 
Alkohol-Formol. Paraffin. 10 It. Hiimalaun-Eosin. 

Vergr. 1: 15. 

Die ersteren haben auf dem Schnittbilde rundliche odeI' ovoide Form; illr 
Fasergewebe erscheint dichter verfilzt. Sie werden durch dazwischen liegende 
hellere Streifen getrennt, die ihr Aussehen einer mehr aufgelockerten, langsorien
tierten Bauart verdanken. Durch diese Unterschiede entsteht auf dem Uber
sichtsbild del' Eindruck von Lappchenbildungen, ohne daB jedoch zwischen 
V erdich tu ngsz onen und Z wischenstreif en eine scharfe Grenze bestlinde: 

1 In der amerikanischen Literatur hat sich jetzt fur den HinterIappen ziemlich allgemein 
die Bezeichnung "Infundibular process" durchgesetzt, wahrend unter "Posterior lobe" 
neuerdings (z. B. bei GERSH 1939) der Hirnteil einschlieBlich des Zwischen- und Trichter. 
lappens verstanden wird. 

"" 
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beide Teile gehen vielmehr flieBend ineinander tiber. An keiner Stelle laBt sich 
etwa eine scharfe Begrenzung durch bindegewebige Htillen oder Zwischenwande 
erkennen. Noch heller als in den Zwischenstreifen erscheint die Struktur des 
Hypophysenstieles, dessen parallel verlaufende Faserbtindel sich nach dem 
Eintritt in den Hinterlappen in die genannten Zwischenstreifen aufsplittern. 
Dieser bald besser, bald schlechter hervortretende Aufbau ist in gleicher Weise 
wie auf dem Langsschnitt auch auf Querschnittsbildern zu beobachten. 

Eine Vorstellung yom korperlichen Aussehen dieser Verdichtungszonen laBt 
sich am besten gewinnen, wenn man bei einer frischen, unfixierten Neurohypo
physe unter dem binokularen Mikroskop vorsichtig die bedeckende Kapsel 
ab16st. Da das Gewebe der Zwischenzonen leichter zerreiBbar ist als das der 
dichter gebauten Verdichtungszonen, gelingt es, die letzteren mehr oder weniger 
vollstandig zu isolieren. Man findet dann nach Einbringen in die Fixierungs
flussigkeit rundliche, warzenformige und wurstartige Gebilde VOl', die dicht 
aneinanderliegen (s. Abb. 254). DaB sie tatsachlich den Verdichtungszonen ent
sprechen, laBt sich durch eine nachfolgende histologische Untersuchung isoliertel' 
Teile leicht el'weisen. 

Ahb. 254. Obcrflachenbild einer menschlichen N eurohypophyse nach Abliisen der bedeckenden fibriisen Kapsel. 
Die Verdichtungszonen tret en als rundliche, warzen- oder wurstfiirmige Gebilde hervor. Aufnahme des in der 
Fixierungsfiussigkeit (Bromammoniumformoi) liegenden Praparates nnter seitlicher Oberfliichenbeieuchtnng. 

Hinger. r!. 40 Jahre. Vergr. 1: 5. 

Der beschriebene Aufbau e1'inne1't an die Da1'stellung, die VIRCHOW (1857) yom mak1'o
skopischcn Ve1'halten des Hinterlappens gegeben hat: "Wenn der hintere Lappen gut 
entwickelt ist und man ihn 1'echt vorsichtig auslost, so sieht man, daB er aus einer traubigen 
Zusammenhaufung keulenfOrmige1' Zapfen besteht, welche gegen den Stiel hin zusammen
hangen und ihre dickeren, 1'undlichen und bis 1 mm im Durchmesser haltenden End
kolben am hinte1'en und unte1'en Umfange he1'vortreten lassen. SANTORINI seheint die
selben gesehen zu haben, da e1' den hinteren Lappen der Sehleimdrilse aus ,ungleichen 
Kornchen und Da1'mchen' bestehen laBt. Diese kolbigen Zapfen sehen von auBen weiBlich, 
ma1'kig aus und haben eine sehr weiche, b1'ilchige Beschaffenheit." LuscHKA (1860) wider
sprach diesen Angaben VIRCHOWS mit dem Hinweis, daB "sowohl frische als auch in Chrom
saure erhartete Praparate in den verschiedensten Richtungen ganz gleichartige Schnitt
flachen zeigen, an we1chen ich niema1s eine solche Sonderung in zapfenartige Portionen 
zu unterscheiden ve1'moehte". Das vo1'ausgehend Gesagte zeigt, daB in den Beobachtungen 
VIRCHOWB doeh etwas Richtiges entha1ten ist. 

Die V crdich tungszonen sind nicht gleichzusetzen den von GREVING (1926) be
sch1'iebenen "Inse1bildungen", auf deren feinere Struktur ieh spater noch eingehende1' 
zurilckkommen werde (s. S. 438). 

Die Ursache del' beschriebenen Sonderung in hellere und dunklel'e Zonen 
ist in erstel' Linie im Verhalten des Glia- und Nervengewebes zu suchen: wah
rend diese - in unsel'en Dbersichtspl'apal'aten nicht erkennbar - innerhalb 
del' Vel'dichtungszonen aufgeknauelt und verfilzt sind, verlaufen sie in den 
Zwischenstl'eifen in aufgelockel'ten, mehr einheitlich ol'ientierten Langsziigen. 
Bis zu einem gewissen Grade nimmt auch del' Verlauf del' GefaBe und damit 
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auch das begleitende Bindegewebe an diesem Aufbau teil, insofern die Gefii8e 
in den Verdichtungszonen stark aufgewunden sind, in den Zwischenstreifen 
dagegen haufig gestreckt verlaufen. Auf dem Schnittbild findet man infolge
dessen innerhalb der Verdichtungszonen vorwiegend kurze, quer und schrag 
getroffene oder gekriimmte GefaBstiicke vor, wahrend sie in den Zwischen
streifen oft auf groBere Strecken hin der Lange nach angeschnitten sind 
(s. Abb. 255). 

Auch die Kerne sind nicht gleichm&.Big iiber die ganze Flache des Parenchyms 
verteilt. So sind sie auf einem Sagittalschnitt durch den ganzen Hinterlappen 

I·ct 

Abb.255. Menschliche NeurohYIlophyse. Die BlutgefaBe sind infolge Silberimpragnation der sie umgebenden 
Gitterfasern deutlich sichtbar. Die Aufknauelung der GefiiBe innerhalb der Verdichtungszonen (Vd) wie ihr 
mehr gestreckter Yerlauf in den Zwischenstreifen (Zw) ist gut zu erkennen. Hinger. 47 Jahre. 'i'. Fix. 

Bromammoniumformol. Paraffin. 15" Perdrau. VeIgr. 1: 65. 

im oberen, gegen das Diaphragma zu gelegenen Abschnitt meist zahlreicher 
und dichter gelegen als im unteren. Extreme Beispiele dieses Verhaltens geben 
die Abb. 256a und b, die ein und derselben Hypophyse entstammen. Wahrend 
in Ab b. 256 a die Kerne weit verstreut und durch reichliches Fasergewebe getrennt 
sind, liegen sie in Abb. 256 b dicht gedrangt und zum Teil in Reihen geordnet. 

Weiterer AufschluB iiber die Natur des Fasergewebes und sein feineres Ver
halten laBt sich aus den gewohnlichen Praparaten nicht gewinnen; das zu den 
Kernen gehorige Cytoplasma ist an ihnen sehr schwer zu erkennen und das 
zwischen den Kernen gelegene Fasergewebe ist ohne besondere differenzierende 
Farbung von dem mit den GefaBen eindringenden Bindegewebe kaum zu unter
scheiden. Bei dieser Sachlage ist es nicht verwunderlich, daB lange Zeit die 
Meinung vorherrschte, der Hinterlappen bestiinde vorwiegend aus Bindegewebe. 

So betrachtet LUSCHKA die tiberwiegende Mehrzahl der im Hinterlappen vorhandenen 
Elemente als Bindegewebszellen von tiberaus mannigfaltiger Form und GroBe. Von ihnen 
leitet er auch das Fasergertist ab, das das ganze Parenchym durchsetzt. Gleichzeitig be
merkt LUSCHKA aber, daB sich die Fasern von gewohnlichem Bindegewebe durch ihre eigen
ttimliche Rigiditat, durch den gcstreckten, vielfach durchkreuzten Verlauf und durch 
dunkle, eine hellere Mitte begrenzende, scharfe Konturen unterscheiden. Eine groBe Zahl 
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der im Hinterlappen vorkommenden Formbestandteile halt LUSCHKA iibrigens fiiT degene
rierte FlimmerepithelzelIen, so daB "die Hauptmasse des HinterIappens im wesentlichen 
nur eine Wucherung bindegewebiger und epithelialer BestandteiIe darsteIIt". Fiir zahlreiche 
altere Autoren, wie W. MULLER (1871), V. MICHALKOVICZ (1875), HOFFMANN und RAUBER 

a 

b 
Abb. 256a und b. Neurohypophyse bei nichtspezifischer }'iirbung; a kernarmes, b kernreiches Gebiet. Hinger. 

45 Jahre. \'. Fix. Carnoy. Celloidin·Paraffin. Hiimalaun-Eosin. Vergr. 1:325. 

(1886) ist der Hinterlappen lediglich ein bindegewebiger Anhang des Gehirns; noch1907 
bezeichnet JORIS die Neurohypophyse als eine "ruine conjonctivo-neuroglique", eine An
sicht, die sich namentlich in Lehrbiichern noch lange erhielt. 

Reute ist m. E. nicht mehr zu bestreiten, daB die wesentlichen Bestandteile 
des Rinterlappens in spezifisch ausgebildeten Zellen der Neuroglia und spezifisch 
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entwickelten Nervenfasernetzen zu suchen sind. Trotzdem bestehen bezuglich der 
feineren Struktur dieser Gewebselemente wie auch hinsichtlich des Ausma13es, 
in dem sich Glia, Nervengewebe und Bindegewebe am Aufbau des Hinter
lappens beteiligen, selbst im Schrifttum der letzten Jahre noch betrachtliche 
Meinungsverschiedenheiten, die im nachfolgenden auf Grund eigener Unter
suchungen geklart werden Bollen. 

b) Die Neuroglia des Hinterlappens. 

a.) Historisches. 
Das Vorkommen von Gliagewebe im Hinterlappen wird zum erstenmal von LOTHRINGER 

(1886) erwiihnt. Er findet im Hinterlappen der Hundehypophyse zur Hauptsache sieh spitz
winklig durehfleehtende Faserziige. "Diese Stellen, von sehmalen bindegewebigen Septen 
durehzogen, bilden eine Grundlage, in deren Zwisehenraumen loekere Gewebsmassen ent
halten sind." "Die letzteren bestehen aus sternf6rmig verastelten, durch Auslaufer unter
einander verbundenen Zellen, deren Anordnung aufs evidenteste dem Gliagewebe an Nerven
zellen armer Hirnteile entsprieht." "Die Abgrenzung beider Formelemente - des aus 
Faserziigen und Glianestern gemischten Gewebes - ist keine scharfe." 

Eine Erweiterung der Kenntnissc brachte die Anwendung der Golgimethode, durch die 
im Hinterlappen neben zahlreichen Fasern auch mit Fortsatzen und Verastelungen ver
sehene Zellen impragniert wurden. Wahrend aber BERKLEY (1894) den iiberwiegenden 
Teil dieser Zellen als Ganglienzellen deutet, ist RETZIUS (1894) der Auffassung, daB sich 
die in dem dichten Fasergewebe liegenden Zellen "iiberall durch ihre eharakteristische For
men als Gliazellen erkennen lassen". "Ein Teil von ihnen ist als Stern strahler zu bezeichnen; 
andere tragen nur einzelne, zuweilen einseitig entspringende Fortsatze, die mit Zacken und 
moosfOrmig verastelten Vorspriingen versehen sind." Die G1iaelemente bilden im iibrigen 
ein dichtes Flechtwerk, ohne eigentliehe Anordnung; nur in der Umgebung der BlutgefaBe 
findet sieh "eine tubulare, im ganzen eine f1achenhafte Ausbreitung der Zellenfortsatze". 
~iemals sah RETZIUS ein gegenseitiges Anastomosieren der Gliazellen. Auch "echte ~ang
sternstrahler" fand er bei einem 17 jahrigen "und zwar im Halsteil nahe vor dem Uber
gang zum Trichter". 1m Hypophysenstiel ordnen sich die G1iazellen, die hier als Ependym
zellen zu bezeichncn sind, mehr oder weniger senkrecht zur Oberflache. 

Die Beobachtungen von RETZIUS wurden von TRAUTMANN (1909) bei verschiedenen 
Haussaugetieren bestatigt. Auch dieser fand in Goigipraparaten zahlreiche verastelte 
Neurogliazellen, die sich aber im Hypophysenstiel und im Hinterlappen verschieden ver
halten. 1m Hypophysenstiel finden sich neben zahlreichen Ependymzellen, deren Fort
satze senkreeht zur Oberflache des Stieles orientiert sind, Kurzstrahler, Doppelsehwanz
strahler, Langsternstrahler und ]i'uBsternstrahler, deren Fortsatze sich an den GefaBwanden 
knopfartig ansetzen. Die Neuroglia des Hinterlappens setzt sich vornehmlich aus Elementen 
zusammen, die untereinander nicht anastomosieren, aber ein dichtes Flechtwerk bilden. 
Dieht unter der Pars intermedia findet TRAUTMANN Neurogliazellen, die sieh dureh ihre 
geringe Ausdehnung und sehr mannigfaltigen Verlauf ihrer meist moosartigen Fortsatze 
auszeichnen. Daneben trifft er auch den Langsternstrahlern ahnliche Elemente, dann 
flachenartig urn die GefaBe gekriimmte Neurogliazellen, ferner Kurzsternstrahler und FuB
sternstrahler, wobei sich zwischen den einzelnen Tierarten im einzelnen Unterschiede er
gaben. 1m ganzen hatte TRAUTMANN aber den Eindruck, daB die Neuroglia im Hinterlappen 
der Haustiere viel weniger reichlich ist als im Gehirn. 

Wahrend diese Arbeiten sieh vor allem auf Goigipraparate stiitzen und in erster Linie 
das Verhalten der Zellen beriieksichtigen, versuchte BENDA (1903) mit Hilfe der WEIGERT
schen Gliafarbung und ahnlicher Methoden naheren AufschluB iiber das Fasergewebe zu 
gewinnen. BENDA kommt dabei zu dem Ergebnis, daB die Hauptmasse des Hinterlappens 
aus faserarmer Glia besteht, die weniger entwickelt ist als die des Gehirns. Auch eine Reihe 
anderer Autoren spricht der Glia des Hintcrlappens besondere Eigenart zu. So glaubt 
RUBASCHKIN (1904), daB sie im Hinterlappen ihren embryonalen Charakter beibehalt. 
KOHN (l909) nimmt als Grundgewebe eine G1ia an, die frei von Nervengewebe ist und 
daher in ihrem Bau von der Glia des Zentralnervensystems erheblieh abweieht. Auch 
mit der ependymaren sei sie nicht ohne weiteres zu vergleiehen. 1m ganzen charakterisiert 
sie KOHN als eine Art ependymarer Glia, die primitiver ist als diejenige des Gehirns und 
Riickenmarks und sich von dieser durch einfache Zellformen, geringere Differenzierung 
der Fasern und reichlicheres Protoplasma unterscheidet. Nach STUMPF (1911) bildet die 
Glia im Hinterlappen wie im Gehirn ein zusammenhangendes Maschenwerk von proto
plasmatischer Substanz, in welcher die Kerne eingelagert sind. Neben dem protoplasmati
schen Syncytium finden sich Stiitzfasern, zum Teil intraprotoplasmatisch, zum Teil den 
Protoplasmastrangen angelagert oder auch ganz frei. Die Menge des Protoplasmas ist in 
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den einzelnen Bezirken des Hinterlappens sehr wechselnd, so daB an einzelnen Stellen mehr 
das Protoplasma, an anderen mehr die Gliafasern vorherrschen. Mit dem Alter erfahrt die 
protoplasmatische Substanz mehr und mehr eine Umwandlung in Fasergewebe. GIia- und 
Bindegewebe sind nach STUMPF vielfach regellos miteinander verfilzt. 

Auch hinsichtlich des Vorkommens und der Menge der Gliafasern bestehen in den An
gaben der Autoren starke Gegensatze. Wahrend BENDA sie in der Neurohypophyse nur 
sparlich antrifft, glaubt HOENIG (1922) auBerordentlich dichte Geflechte dieser Fasern fest
stellen zu konnen. HOENIG halt die bei Anwendung der Natronlauge-Silbermethode von 
SCHULTZE-STOHR hervortretenden Fasergeflechte fiir GIiafasern, die zum Teil mit Binde
gewebe untermischt sind. Die gleichen Fasergeflechte werden, den Abbildungen nach zu 
schlieBen, von TROSSARELLI (1935) als Bindegewebe gedeutet, wahrend GREVING (1926) die 
mit der SCHULTZE-STOHRschen Methode dargestellten Strukturen als Nervenfasern be
zeichnet. HOLZER (1926) wiederum steht dem Vorkommen echter Gliafasern skeptisch 
gegeniiber. SCHEELE (1929) fand mit der HOLzERschen Methode im "eigentlichen Neuro
hypophysengewebe" 80 gut wie niemals Fasern, die man der Glia hatte zurechnen konnen. 

Das Verhalten der cellularen Komponenten der Glia wurde lange Zeit vollig vernach
lassigt. Neue Aufschliisse brachten in dieser Richtung erst die Untersuchungen von Bucy 
(1930, 1932), die zur Aufstellung eines besonderen Zelltypus, der Pituicyten, fiihrten. 
Auf sie wird nachfolgend noch eingehend zuriickzukommen sein. Spater wurden diese 
Zellen durch GRIFFITHS (1938) auch fiir niedrigere Wirbeltierarten beschrieben. 

Nur langsam und schrittweise gelang es also, das Verhalten der Neuroglia 
innerhalb der Neurohypophyse aufzuklaren. Aber selbst in den letzten Jahren 
stehen sich die Ansichten iiber die Deutung der beobachteten Strukturen noch 
schroff gegeniiber. So bezeichnete noch SCHEELE (1929) die Fragen, welcher 
Art das Grundgewebe ist, in das die zahlreichen Nervenfasern eingebettet liegen 
und welcher Art die in diesem Gewebe liegenden Kerne sind, als offen. Wie 
wenig gesichert und geklart die Kenntnisse iiber den Anteil der Neuroglia am 
Aufbau des Hinterlappens sind, erhellt am besten aus der Tatsache, daB keine 
einzige dieser Arbeiten eine Abbildung enthalt, die das Verhalten des Grund
gewebes der Neurohypophyse und seine Beziehungen zu den iibrigen Gewebs
bestandteilen klar zur Darstellung brachte. Das vorliegende Abbildungsmaterial 
beschrankt sich vielmehr auf die mehr oder weniger schematische Wiedergabe 
einzelner Zellen oder auf Mikrophotographien, die nur Teile der vorhandenen 
Strukturen erkennen lassen. 

Die Ursache dieser Liicke ist wohl in den Schwierigkeiten zu suchen, die 
einer klaren Darstellung der Neuroglia und einer eindeutigen Analyse ihrer 
Strukturen entgegenstehen. Auch mir ist es erst nach jahrelangen Versuchen 
gegliickt, eindeutige Praparate zu gewinnen und dadurch dem Ziele naher
zukommen. Wie in anderen Fallen zeigt sich auch hier wieder die bekannte 
Tatsache, dar! sich die Strukturen nach ihrer mit Hille spezieller Methoden 
erzielten Analyse schlieBlich auch an einfachen Praparaten auffinden lassen. 

Die Neuroglia der Hypophyse unterscheidet sich, wie schon friihere Autoren 
erkannten, weitgehend von jener des Zentralnervensystems. Dieser Unterschied 
liegt aber nicht darin begriindet, daB die Neuroglia im Hinterlappen auf einem 
undifferenzieden, embryonalen oder primitivenAusbildungszustand stehengeblie
ben ist, wie z. B. BENDA, RUBASCHKIN, KOHN und IBANEZ annahmen, sondern 
darin, daB sich die Glia der Neurohypophyse, ihrer andersartigen Aufgabe ent
sprechend, in einer besonderen Weise differenziert. Der Darstellung des eigen
tiimlichen Verhaltens der Neuroglia im Hinterlappen des Menschen sollen jedoch 
die wichtigen Befunde Bucys an der Neurohypophyse des Rindes vorausgeschickt 
werden. 

(J) Die Pituicyten in der Neurohypophyse des Rindes. 

Mit Hilfe der RIO-HoRTEGASchen Methode zur Darstellung der Oligoden
drogliazellen bzw. der PENFIELDschen Modifikation des Verfahrens konnte 
Bucy (1930,1932) in der Neurohypophyse des Rindes zahlreiche verzweigte 
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Zellen feststellen, die ohne Frage den Gliazellen zuzurechnen sind, obwohl sie 
sich in ihrem Aussehen von allen bisher bekannten Gliazelltypen unterscheiden. 
Sie gleichen weder Astrocyten noch Oligodendro- oder Mikrogliazellen, noch 
amoboiden Gliazellen. Wegen ihres besonderen, fUr die Neurohypophyse cha
rakteristischen Aussehens bezeichnete sie Buoy als "Pituicyten". 

Die Pituicyten der Rinderhypophyse haben nach Buoy zwei Merkmale ge
meinsam: sie impragnieren sich aIle mit der PENFIELDschen Silbercarbonat
technik und ferner besitzen sie praktisch aIle einen oder mehrere Fortsatze, 
die entweder am Bindcgewebe der GefaBe, an Bindegewebssepten oder an der 
Bindegewebskapsel des Hinterlappens endigen. 1m ubrigen bestehen aber in 
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Abb.257. Verschiedene ]'ormen von Pituicyten aus dem Hinteriappen des Rindes. Die Abbildung zeigt die 
groBe Verschiedenheit in GroBe und Form der Zellen. 1m Cytopiasma einzeiner Zellen sind Pigmentkornchen 

sichtbar. Nach Buoy (1930, S.515, Abb.5). 

der Gestalt der einzelnen Zellen sehr starke Unterschiede. Die Mehrzahl der 
Zellen pflegt entweder bipolar oder unipolar zu sein. Dies trifft besonders fUr 
die Zellen des Hypophysenstieles zu, in dem die Zellen parallel den Nerven
fasern liegen. 1m Hinterlappen selbst ist diese parallele Anordnung weniger 
ausgesprochen; hier gibt es auBer den bipolaren Zellen noch zahlreiche andere 
Formen. 

Die bipolaren Zellen haben gewohnlich zwei sehr lange Fortsatze, die sich 
fur weite Strecken durch das Netzwerk der Zellen und Fortsatze des Hinter
lappens erstrecken. Sehr haufig teilen sich diese Fortsatze dichotom, aber noch 
ofters geben sie zahlreiche kurzere Aste abo Neben diesen uni- und bipolaren 
Zellen finden sich andere, deren Form sehr vielgestaltig ist, so daB sich, wie 
Buoy sagt, meist keine zwei gleichen. Neben Zellen mit ein oder zwei langen 
Fortsatzen oder einigen kurzen finden sich solche, die nur zahlreiche kurze 
Fortsatze besitzen. Aber auch sie endigen mit einem ihrer Fortsatze am Binde
gewebe. Einige besitzen mehrere solcher GefaBfuBchen. Abb.257 zeigt eine 
schematische Zeichnung Buoys, in der eine Anzahl der verschiedenen Pituicyten 
wiedergegeben ist. Das Cytoplasma der Zellen ist zum Teil sehr fein granuliert, 
zum Teil ist es dicht schwarz impragniert, so daB die Feststellung einzelner 
Granula nicht moglich ist. 
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y) Die Pituicyten der menschlichen N eurohypophyse. 

Wie schon bemerkt, griinden sich die Untersuchungen Buoys auf die Neuro
hypophyse des Rindes. Uber die menschliche Neurohypophyse liegt seitdem 
nur eine kurze Bemerkung von BENDA (1932) vor, der, anscheinend ohne 
Buoys Arbeit zu kennen, iiber unveroffentlichte Untersuchungen von CASPER 
berichtet; dieser fand mit Hilfe der Rro-HoRTEGA-Methode dunkel gefarbte 
Fasern, die sich auf langere Strecken in longitudinalem Verlauf verfolgen lassen 
oder Verzweigungen aussenden, die sich nach zweimaliger, nahezu rechtwinkliger 
Knickung ebenfalls dem longitudinalen Verlauf des Biindels anschlie13en. 

Abb.25g. iJbersichtsbild der menschlichen Neurobypophyse bei Darstellung der Pituieyten mittels der 
Hortegamethode. Die Pituieyten und ihre Fortsiitze, die teils starker, teils schwiicher geschwiirzt sind, bilden 
dichte Geflechte. Hinger. 28 Jahre. 6. }'ix. Bromammonium-Formol. Gefrierschnitt. 201'; impriigniert 

nach RIO HORTEGA (Methode flir Mikroglia. Tasehenb. § 1513). Vergr. 1 :325. 

Ferner berichtet BENDA kurz iiber unveroffentlichte Untersuchungen von 
BELMONTE, der in der Pferde- und Schweineneurohypophyse "ein dichtes Geflecht 
von Gliazellen fand", die mit wenigen, aber au13erst fein verzweigten Auslaufern 
versehen, sich dem Typus der Oligodendrocyten anschlie13en. Am Stiel traf 
er eine Mantelschicht von Astrocyten, "deren peripherisch gerichtete Auslaufer 
palisadenartig gegen die Oberflache verlaufen und sich hier zu einer Art Grenz
membran gegen den von den weichen Hauten stammenden Bindegewebsbelag 
verflech ten" . 

In Anbetracht dieser diirftigen und auch nicht vollig mit Buoy iiberein
stimmenden Angaben war es notwendig, iiber das Verhalten der Pituicyten des 
Menschen eigene Untersuchungen durchzufiihren, tiber die nachfolgend berichtet 
wird. Eine Ubertragung der Buoys chen Befunde auf den Menschen ohne vor
herige Nachpriifung am Objekt selbst erschien urn so weniger angczeigt, als 
ja gerade bei der Hypophyse zwischen Tier und Mensch in vieler Hinsicht ganz 
betrachtliche strukturelle Unterschiede bestehen. 

Die nachfolgend als "Pituicyten" benannten Zellen umfassen die ver
schiedenen Zellen, die von anderen Autoren im Hinterlappen der Hypophyse 
mehr oder weniger unvollstandig beobachtet und als Neurogliazellen, Pigment-
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zellen, Gliazellen, Driisenzellen, Parenchymzellen, Liponeurocyten (MOTTRAM 
und CRAMER 1923), Makrophagen (GElLING und LEWIS 1935) bezeichnet wurden. 
Buoy selbst macht darauf aufmerksam, daB die von ihm dargestellten Zellen 
Ahnlichkeit mit den Zellen besitzen, die BERKLEY, RETZIUS, TRAUTMANN u. a. 
mit Hilfe der Golgimethode zur Darstellung brachten. Von all den angefiihrten 
Bezeichnungen erscheint mir die von Buoy vorgeschlagene am treffendsten. 
Ich mochte sie nur insofern erweitern, als ich damit das gesamte Zellmaterial 
neuroektodermaler Herkunft bezeichne, das im menschlichen Hinter
lappen vorhanden ist, wah
rend die Darstellung Buoys 
strenggenommen nureiner 
Erscheinungsform der Pi
tuicyten, namlich den Fa- JI 

serpituicyten, entspricht. 

ococ) Methodisches. 
Wie in der N eurohypophyse 

des Rindes kommt auch beim 
Menschen fur die Darstellung 
der Pituicyten vor allem die von 
RIO HORTEGAfiir Oligodendro
gliazellen angegebene Silber
carbonatmethode in Betracht. 
Kann das Material- was vor
zuziehen ist - in den ersten 
Tagen nach dem Einlegen ver
arbeitet werden, so verfahrt 
man am besten nach der Ori
ginalmethode; spater ist die 
Anwendung der von PENFIELD 
(1928) angegebenen Modifika
tion zu empfehlen. Argyrophile 
und kollagene Bindegewebs
fasern sowie N ervenfasern sind 
in gelungenen Hortegaprapa
raten ungefarbt oder blaB ge
tont. 

Interessante Bilder gaben 
mir auch Carnoypraparate, die 
zur Darstellung der Nerven
fasern nach BODIAN impra
gniert waren, aber dann langer 
als normal vergoldet wurden. 
In ihnen treten die Fortsatze 
der Pituicyten neben den 
schwarz impragnierten Ner
venfasern in grauem Ton her
vor (s. Abb. 259). Derjenige, 

Abb. 259. Pituicyten der menschlichen Hypophyse. Auch hier ist das 
vielgestaltige Geflecht ihrer Fortsatze deutlich erkennbar. Die feinen, 
schwarz impragnierten Fasern entsprechen marklosen N ervenfasern. 
B RlutgefaD. Hinger. 45 Jahre.\? Fix. Carnoy. Celloidin-Paraffin. 10,.. 
Impragnation nach BODIAN mit verstarkter Vergoldung. Vergr. 1:360. 

der auf Grund von Silberpraparaten mit dem charakteristischen Bild der Pituicyten und 
ihrer Fasern vertraut ist, findet Teile der Strukturen auch in Bouinpraparaten wieder, die 
Z . B. mit der Methylenblau-Tannin-Saurefuchsin-Methode gefarbt sind, die KRAUS (1912) 
zur Farbung des Kolloids angab. 

Zur Trennung von Pituicytenfasern und Bindegewebe dienten Paraffinschnitte 
von Carnoy- oder Bouinmaterial, die in nachfolgender Weise gefarbt wurden: 1. Vor
behandlung mit iibermangansaurem Kali und Oxalsaure. 2. Silberimpragnation und Ver
goldung nach BIELSCHOWSKy-MARESCH (1 und 2 nach § 1217 meines Taschenbuches). 
3. Auswaschen in flieBendem Wasser 1/2 Stunde., 4. Saurefuchsin, 2 g, dest. Wasser 
100 cern, Eisessig 1 cern 5 Min. 5. Abspiilen in dest. Wasser. 6. Einstellen in 1 O/Oige Phos
phormolybdansaure 5 Min. 7. Abspiilen in dest. Wasser. 8. Eintauchen in l0/0ige Essig
saure. 9. Abtrocknen. 10. Absoluter Alkohol. 11. Xylol. 12. Caedax. In Praparaten dieser 
Art heben sich die Pituicytenfasern durch intensiv rote Farbung sehr deutlich gegen die 
schwarz impragnierten Gitterfasern abo Auch die Bindegewebsfarbung nach MASSON liefert 
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eindrucksvolle Bilder, wenn auch bei ihr die feinsten Gitterfasern nicht in der Scharfe 
hervortreten wie bei der vorausgehenden Methode. Auf diese Weise laBt sich einwandfrei 
nachweisen, daB die mit der Hortegamethode dargestellten Elemente wirk
lich als gesonderte spezifische Strukturen existieren und nicht etwa nur 
durch un vollstandig dargestellte Bindegewe bsstrukturen vorgetauscht 
werden. 

Zur Trennung von Pituicytenfasern und N ervenfasern wurde an Stelle der 
Impragnation des Bindegewebes eine solche der Nervenfasern nach BODIAN voraus
geschickt und dann in obiger Weise mit Saurefuchsin nachgefarbt. 

Betrachtet man Praparate, deren Pituicyten einschlieBlich der Fortsatze 
durch eine der angefUhrten Silbermethoden sichtbar gemacht sind, bei mittel
starker etwa 300facher Vergri:iBerung, so sieht man sich einem fast unentwirr
baren Geflecht von Zellen und Fasern gegeniiber (s. Abb. 258 und 259), das 
sich zwischen den GefiiBnetzen des Hinterlappens ausbreitet. Bei eingehender 
Analyse der Strukturen erkennt man aber, daB der von Bucy beim Rind be
schriebene Zelltypus nicht der einzige ist, der diese Masse bildet, sondern daB 
sich neben ihm auch andere Formen abgrenzen lassen. So gelang es mir in der 
Neuroglia des menschlichen Hinterlappens allmahlich mindestens vier ver
schiedene Formen von Pituicyten zu unterscheiden, die ich als 
Reticulopituicyten, Mikropituicyten, Faserpituicyten (Fibropitui
cyten) und Adenopituicyten bezeichnen mi:ichte. So wie sie alle durch 
flieBende Ubergange miteinander verbunden sind, haben sie auch aIle die Fahig
keit zu sekretorischer Tatigkeit gemeinsam, die morphologisch im Vorhandensein 
von feinen Ki:irnchen und Sekretvakuolen ihren Ausdruck findet. Die Faser
differenzierungen der Neuroglia aber mi:ichte ich in Gliafasern der 
gewi:ihnlichen Art und in besondere Pituicyten fasern trennen. 

fJfJ) Die Reticulopituicyten. 
Die Reticulopituicyten werden von cytoplasmareichen Gliazellen gebildet, 

die gegenseitig in netzartiger Verbindung stehen und gewissermaBen den primi
tiven Ausgangspunkt der iibrigen Pituicytenformen bilden. Die klare Dar
steHung dieses cytoplasmatischen Netzwerkes ist infolge seiner groBen Labilitat 
technisch schwierig; an Sektionsmaterial miI31ingt sie wegen seiner raschen 
postmortalen Veranderung in den meisten Fallen, und das inag der Grund dafiir 
sein, daB das Netzwerk bisher wohl ab und zu erwahnt, aber nie genauer dar
gestellt wurde. Am schi:insten konnte ich das Pituicytenreticulum an Hortega
praparaten von Hingerichteten verfolgen; aber auch in diesen wird es von den 
viel starker hervortretenden Faserpituicyten haufig so sehr iiberdeckt, daB man 
es erst nach einigem Suchen zu Gesicht bekommt. 1st dies aber einmal gegliickt, 
dann gelingt es, reticulare Pituicyten iiber die ganze Neurohypophyse hin auf
zufinden, wenn auch ihre Menge und ihr Verhalten dabei betrachtlichen Schwan
kungen unterworfen ist. 

Ein Beispiel fUr typische Reticulopituicyten gibt Abb. 260. Es sind unregel
maBig geformte ZeHen, die nach allen Seiten hin schmalere und breitere, oft 
stachelfi:irmige cytoplasmatische Fortsiitze aussenden, die sich wiederum mit 
solchen benachbarter Zellen vereinigen und so ein dreidimensionales Netzwerk 
bilden. In dem abgebildeten Beispiel, wie in zahlreichen anderen, laBt sich mit 
vi:illiger Sicherheit erkennen, daB sich die Fortsatze der ZeHen nicht etwa nur 
aneinanderlegen oder beriihren, sondern ein echtes Kontinuum bilden - ob 
durch unvoHstandige Teilung oder durch sekundare Verschmelzung, miissen 
spatere histogenetische Untersuchungen ergeben. Die Zellen sind nicht in ein 
Netz eingelagert, wie das von manchen fUr die Glia des Zentralnervensystems 
angegeben wird, sondern bilden selbst ein cytoplasmatisches Netzwerk. Das 
zum Teil feinwabig strukturierte Cytoplasm a enthalt kleine, nur blaB impra
gnierte Ki:irnchen, die vermutlich Mitochondrien und Sekretki:irnchen entsprechen. 
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Daneben finden sich in einzelnen Zellen in wechselnder Menge auch grobere, 
intensiv geschwarzte Pigmentkorner oder deren Vorstufen. AuBerdem sind 
im Cytoplasma auch zahlreiche feine, mit :Fllissigkeit gefiiIlte Vakuolen 
sichtbar (vgl. Abb. 260 und 298). Die Kerne haben rundliche bis ovoide 
Form. Sie sind in Hortegapraparaten oft dunkel impragniert. Bei normaler 
Kernfarbung mit Hamatoxylin oder dgl. zeigen sie mittleren Chromatingehalt. 
Ab und zu trifft man einen Kern, der sich wie in Abb. 260 durch besondere 
GroBe auszeichnet. Kerne dieser Art sind im Schrifttum (STUMPF, HOENIG) als 
"Monstregliakerne" bekannt. In Praparaten, die nach CHAMPy-KoLATSCHEW 
osmiert sind, finde ich neben den Kernen von Gliazellen haufig einen sehr 
kleinen Golgiapparat, dessen osmiophile Substanz von Kornchen und kurzen 
gekrlimmten Stab chen 
gebildet wird. Zum Teil 
ist er kugelig geformt 
(2,5 bis 4 fl im Durchmes
ser), zum Teil langlich, 
abgeplattet. Da in diesen 
Praparaten aber die ZeIl
form nicht deutlich er
kennbar ist, bin ich nicht Pi 

sicher, welcher Pituicy
tenart die Netzapparate 
zugehoren. 

Die Maschenweite des 
cytoplasmatischen Netz
werkes wie die Breite 
der N etz balken zeigen be
trachtliche Unterschiede. 
Je groBer die Maschen
raume, desto schmaler 
und dlinner gewohnlich 
die verbindenden Cyto
plasmabrlicken, ein Ver

Abb. 260. Reticulopituicyten aus dem menschlichen Hinterlappcn. Pi ab
geschnittener, mit Pigmentkornchen versehener Zellfortsatz. Hinger. 
28 Jahre. S. Fix. Bromammonium-Formol. Gefrierschnitt 20 ,... Hortega. 

Vergr. 1: 920. 

halten, das auch in Abb. 260 rechts oben deutlich zu erkennen ist. 
Menge und Verhalten der Reticulopituicyten unterliegen in den einzelnen 

Teilen der Neurohypophyse groBen Schwankungen. Neben Bezirken, in welchen 
sie liberwiegen und das Gnmdgewebe infolgedessen einem feinen engmaschigen 
Schwammgewebe gleicht, finden sich andere, in denen sich das Netzwerk in 
Einzelzellen aufgelOst hat oder durch Faserpituicyten und deren Fortsatze 
ganzlich in den Hintergrund gedrangt ist. 

1m Schrifttum ist das Pituicytenreticulum wedel' abgebildet noch genau 
beschrieben. STUMPF berichtet zwar, daB die Neuroglia des Hinterlappens 
"ein zusammenhiingendes Maschenwerk von protoplasmatischer Substanz bil
det, in welcher die Kerne eingelagert sind". Die primitiven Abbildungen 
STUMPFS lassen jedoch erkennen, daB ihm offenbar nur sehr mangelhafte Pra
parate vorgelegen haben und er mehr die damalige, vom Zentralnervensystem 
her gelaufige Auffassung libel' denBau del' Glia auf dieNeurohypophyse libertrug. 
In den letzten zusammenfassenden Darstellungen von Bucy (1932) und BENDA 
(1932) finden sich liber den retikularen Bau des Gliagewebes del' Neurohypophyse 
keinerlei Angaben. 

yy) Die M ikropituicyten. 
Diese zweite Erscheinungsform der Pituicyten unterscheidet sich von der 

eben besprochenen retikularen Form zunachst dadurch, daB sie von einzelnen, 
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isolierten Zellen gebildet wird, die aber, wie in Abb. 261 in ihrer Anordnung 
und Lage oft noch an ein Netzwerk erinnern. Wegen ihrer geringen GroBe 
seien sie als Mikropituicyten bezeichnet. Es sind kleine, zarte, zerfetzt und 
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Abb.261. Gruppe von Mikropituicyten aus dem mensch· 
lichen Hinterlappen. F faserartig differenzierter Fort· 
satz. - PI Pituicytenfaser. Hinger. 28 Jahre. 3. Fix. 
Bromammonium-Formol. Gefrierschnitt. 20 fl.. Hortega. 

Vergr. 1: 530. 

zerrissen aussehende Zellen, die 
nach allen Richtungen hin auBerst 
unregelmaBig gestaltete cytoplas
m at is c h e Fortsatze aussenden 
(s. Abb. 262). Diese sind zum Teil 
dunn, fadenformig, zum Teil plat
ten- oder segelartig, teils kom
pakt, teils spitzenartig durchlochert ; 
schlieBlich endigen sie in feinsten, 
sich oft noch dichotomisch teilenden 
Auslaufern frei im Gewebe oder mit 
kleinen, am GefaBbindegewebe an
setzenden FuBchen. Der Kern er
scheint im Hortegapraparat eigen
tumlich hell, blaschenfOrmig, scharf 
konturiert; in seinem Innern liegen 
ein bis mehrere dunkel impragnierte, 
rundliche Kornchen. Auch bei Far
bung mitMethylenblau, Toluidinblau 
u. dgl. erwecken die Kerne einen blas
sen chromatinarmen Eindruck; die 
erwahnten Korner farben sich dabei 

dunkelblau, ebenso bei Farbung nach MANN oder DOMINICI, entsprechen also 
keinen echten acidophilen Nucleolen. 1m Cytoplasma der Zellen sind im Hortega
praparat kleine Vakuolen und feine Kornchen sichtbar. Die Verlaufsrichtung 

.. 
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b 
Abb. 262. Einzelne Mikropituicyten; a und b multipolare Formen. c bipolare Zelle mit GefiWfiiBchen. Herkunft 

und 'fechnik wie in Abb. 261. Vergr. 1:920. 

der Fortsatze wechselt: bald erstrecken sie sich gleichmaBig nach allen Rich
tungen, bald sind sie in einer Richtung besonders kriiftig entwickelt, so daB die 
Zelle eine langlich gestreckte Gestalt annimmt. Ein Merkmal der Mikropitui
cyten ist, daB die Zellfortsatze meist rein cytoplasmatischer Natur sind und noch 
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keine Faserdifferenzierungen erkennen lassen; doch konnen solche durch Kanten
ansichten segelformiger Fortsatze vorgetauscht werden. Nur vereinzelt lauft 
ein Fortsatz wie in Abb. 2H1,F schlieBlich in eine dunkler impragnierte Faser aus. 

Nach Aussehen und Verhalten dieser Zellen ist m. E. nicht zu bezweifeln, 
daB sie der Glia zuzurechnen sind und nicht etwa Abkommlinge des Mesenchyms 
wie Histioeyten, Wanderzellen oder dgl. darstellen. Die Zellen wurden im 
Sehrifttum der Neurohypophyse bis jetzt noeh nieht besehrieben; weder die 
sehematischen Abbildungen yon STUMPF noeh die von Bucy (8. Abb. 2(7) 
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Abb.26S. Vorstulen von Faserpitu;cyten aus der mensehlichen Keurohypophyse. a und b bipolare, e-e multi
polare Formen. Die Fortsiitze sind noch rein eytoplasmatisch, unterscheiden siell in ihrer Gestalt aber dentlich 
von den J;'ortsiitzen typischer Mikropituicyten (vgl. Abb.262). Hinger. 32 Jahre. 5. Fix. Bromammonium-

Formol. Gcfrierschnitt 20". Hortega. Vergr.l:920. 

stimmen mit ihrem Aussehen iiberein. Die Mikropituicyten errinnen etwas an 
Reizformen der Glia des Zentralnervensystems, so z. B. an das Gliastrauehwerk, 
wie es von SPIELMEYER (1922, Abb. 107, S. l(3) in der Molekularsehicht des 
Kleinhirns abgebildet wird. Da das Strauchwerk im Zentralnervensystem in Ver
bindung mit degenerativen Prozessen des Nervengewebes auf tritt, ist es wichtig 
zu betonen, daB sieh die Mikropituieyten aueh in der Neurohypophyse gesunder 
Hingeriehteter vorfinden, so daB kein AnlaB besteht, sie als pathologisehe Reiz
form zu betrachten. Sie sind ein normales, stets naehweisbares Strukturelement 
des Hinterlappens. 

bb) Die Fibropituicyten (Faserpituicyten). 
Ein groBer Anteil des Gliagewebes wird von den Faserpituieyten und 

ihren Faserfortsatzen gebildet. Eine Vorstufe der typisehen Faserpituieyten 
stellen die in Abb. 263 wiedergegebenen Zellen dar . Sie unterscheiden sieh von 
Retieulopituicyten durch ihre Losli:isung aus dem retikularen V er band; von den 
Mikropituicyten durch ihre GroBe, ihren ehromatinreiehen Kern, der je naeh 
der Zellform langlieh, oval oder rund ist, ferner dureh eine relative Abnahme 
und Verdichtung des Cytoplasm as in der Umgebung des Kernes wie im Bereich 
der Fortsatze; von typisehen Faserpituieyten aber dadureh, daB ihre Fortsatze 

Handbuch der mikroskop. Anatomic VI/3. 26 
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Abb. 264. FaserpiJuicyten (Fihrr>pituicytenj aus der mensch lichen Neurohypophyse. Weiteres im Text. Hinger. 
32. Jahre. i!. FiX. Bromammonium·Formol. Gefrierschnitt. 201'. Hortega. Vergr. 1 :920. 

noch rein cytoplasmatischer Natur sind. Die Form der Zellen ist sehr viel
gestaltig: sie schwankt zwischen multipolar, bipolar und unipolar. Bei den 
ersteren verlaufen die Fortsatze meist sehr unregelmaBig und gekriimmt nach 
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allen Richtungen, so daB man sie im Schnittpraparat selten tiber groBere Strecken 
hin verfolgen kann. Auch hei den in Ahh. 263c-e gezeichneten Ze11en, die nach 
allen Seiten hin dtinne, unregelmaBig geformte Fortsatze au ssenden , liegen 
sie nur teilweise in del' Schnittehene des Praparates. Leichter gelingt es, die 
langsgestreckten Fortsatze uni- odeI' hipolar geformter Zellen zu verfolgen 
(s. Abb. 263a). Ahb. 263b zeigt eine ahnliche Zelle, deren Fortsatze sich etwas 

b 

/ 
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Abb. 265. Pituicytentasern aug dem menschlichen Hinteriappen. a Blindei verschieden dicker, gieichsinnig 
verianfender Pituicytenfasern mit stiilldigem Schwanken des Kalibers . Die am weitestelliinks geiegene Faser 
zeigt noch einen Cytopiasmaanhang. - b Kleine homogene Anschwellung ciner Pitnicytenfaser. - c fein
gekiirnte Anschwellung. - Anastomosenbildnng zwischen Pitnicytenfasern. Hinger. 19 Jahre. &. }' ix. 

Bromammonium·Forrnol. Gefrierschnitt. 20 p. Hortega. Vergr. 1: 920. 

starker verzweigen, abel' ebenfalls rein cytoplasmatisch sind. 1m Cytoplasma 
all diesel' Zellen liegen feine, zum Teil auch einige grobere K(irnchen, die weit 
in die Fortsatze hinein zu verfolgen sind. 

Zellen diesel' Art leiten in zahlreichen Zwischenstufen tiber zu den typi
schen Faserpituicyten, die in eigenartige, spezifisch strukturierte Faser
fortsatze auslaufen (s. Ahh. 264). Die Uhergange lassen sich am leichtesten an 
den uni- und hipolaren Formen verfolgen. So zeigt Ahh. 264a eine mit ovalem 
Kern versehene Zelle mit einem langen Fortsatz, del', im Anfangsteil noch rein 
cytoplasmatischer Natur, schlieBlich in eine geiBelformige Faser auslauft. Del' 

26* 
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Fortsatz ist zunachst nicht glatt konturiert, sondern mit eigentiimlichen, dorn
artigen, cytoplasmatischen Auswiichsen versehen, die in kurze Spitzen auslaufen. 
Erst im Endabschnitt nimmt er den Charakter einer gleichmaBig strukturierten, 
aus verdichteter Substanz bestehenden Faser an, die zuerst noch einen dorn
artigen SeitensproB, dann eine kleine spindelartige Anschwellung zeigt und 
schlieBlich frei im Gliagewebe mit einer feinen Spitze endigt. Abb. 264 b zeigt 
eine ahnliche Zelle, deren Fortsatz sich in eine kiirzere und eine langere Pitui
cytenfaser gabelt. Die kiirzere, feinere Faser ist glatt und schwillt zuletzt zu 
einem kleinen, frei im Gliagewebe liegenden Plattchen an; die langere zeigt 

zunachst wieder die dornarti
genAuswiichse und geht dann 
in eine typische, glatte Pitui
cytenfaser iiber, deren Ende 
im Schnitt nicht getroffen ist, 
Bei der in Abb. 264 c wieder
gegebenen bipolaren Zelle 
waren beide Faserfortsatze bis 
ans Ende durch die Ebenen 
des Schnittes verfolgbar. Sie 
haben beide die cytoplasma
tischen Anhange verloren und 
endigen beiderseits nach ge
kriimmtem Verlauf mit einer 
feinen Spitze frei im Glia
gewebe; nur von dem einen 

,A Ende ist noch ein kleiner 
cytoplasmatischer Rest zu 
sehen. Abb. 264d gibt einen 
mit mehreren lappigen Fort
satzen versehenen Faserpitui
cyten wieder; einer der Fort
satze geht in eine typische 

Abb. 266. Geflecht von Pituicytenfasern um cin mit Erythrocyten 
gefiilltes Blutgef1iJl (G) des Hinterlappens. A spindelfiirmige ho
mogene Anschwellung eiller Pituicytenfaser. Hinger. 19 Jahre. $. 

junge Pituicytenfaser iiber. 
Beispiele dieser Art lieBen 
sich belie big vermehren und 
dabei in Lange, Verlauf und 

Fixierung liSW. wie Abb. 265. Vergr.l:530. 

Zahl der Faserfortsatze die verschiedensten Varianten beschreiben. 
Auch bei den Faserpituicyten enthalt das dem Kern benach barte Cytoplasma 

neben feinen Kornchen haufig auch kleine Sekretvakuolen (s. z. B. Zelle a in 
Abb.264). 

ss) Die Pituicytenfasern. 
Die vollentwickelten Pituicytenfasern nehmen eine Mittelstellung zwischen 

cytoplasmatischen Auslaufern und typischen Gliafasern ein (s. Abb. 265). Von 
ersteren (s. Abb. 263) unterscheiden sie sich durch die dichtere, gleichmaBige 
Beschaffenheit ihrer Substanz; von letzteren (s. Abb. 274) dadurch, daB sie 
morphologisch wie funktionell der cytoplasmatischen Vorstufe noch naher 
stehen. Was das fiirberische Verhalten der Pituicytenfasern betrifft, so 
werden sie durch die Hortegamethode in grauem bis schwarzem Ton impragniert. 
In Azanpraparaten treten sie im Gegensatze zu den leuchtend rot gefarbten 
Gliafasern infolge ihrer blassen, grauvioletten Farbung nur wenig hervor. Das 
gleiche gilt fUr die Kresazanfarbung. Giinstiger ist die MASsoNsche Bindegewebs
farbung, durch die sie im Gegensatze zum blau tingierten Bindegewebe in rot-
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lich violettem Ton, die groben Gliafasern dagegen rot gefarbt werden. In 
polychromem Methylenblau-Saurefuchsin nach KRAUS tingieren sich die 
Pituicytenfasern lebhaft rot, heben sich abel' von dem gleichfalls rot gefarbten 
Bindegewebe nul' maBig abo 

Bei all diesen Farbungen zeigt die Pituicytenfaser eine eigenartig homogene 
Beschaffenheit, die namentlich bei den dickeren Fasern klar hervortl'itt. Bei 
Fasern, die nicht zu dunkel mit Silber impragniel't sind, lassen sich mit starkster 
VergroBerung sehr feine 
langsorientierte Teilchen 
erkennen. Eine ab und 
zu sichtbare langsgerich-
tete Faserung ist meist 
dureh Drehung und Kan
tenansicht del' Faser vor-
getauseht. Die breiteren 
Fasern erweeken oftmehr 
den Eindruek eines Ban
des als den einer dreh
runden Faser, was dureh 
das abgeplattete Quer
Rehnittsbild namentlieh 
del' groberen Fasern 
hiiufig bestatigt wird. 
Die ofters zu beobach
tende Wellung del' Faser 
diirfte durch eine post-
mortal eingetretene Ent
spannung bedingt sein. 

DieLangeder Pi tui
cytenfasern sehwankt 
in weiten Grenzen; neben 
kiirzeren finden sieh sehr 
haufig aueh sehr lange. 
1m Schnittpraparat ge
lingt es nul' selten, sie 
yom Kern bis zu ihrem 
Ende, gesehweige, wie in 
Abb.264c, von einem bis 
zum andercn Ende durch
zuverfolgen. Auch Unter

a 

b 

c 

d 

_.\bb.267. Verschieden geformte ilOmogene Anschwellungen von Pitni
cytenfasern aus der Neurohypophyse cines 22 jiihrigen. Es wurden Bei
spiele ansgcwiihlt. bei denen auf beiden. oder wenigstens auf einer Seite 
die fortsetzende Pituicytenfaser siehtbar ist. Die Anschwellungen zcigen 
homogenes Aussehen. ohnc Einlag erung von Vaknolen oder K6rnchen. 
Hinger. 6. Fix. Bouin. Paraffin. 10 p. Polychromes Methylcnblau-

. Tannin-Siiurefuchsin nach KRAUS. Vergr. 1:920. 

suchungen am frischen Praparat fiihren in diesel' Hinsicht, namentlich bei 
langeren Fasern, nicht zum Ziel, da die Pituicytenfasern, die viel weniger 
widerstandsfahig sind als Gliafasern, beim Zupfen sehr leicht rei Ben und sich 
daher nul' stiickweise isolieren lassen. Immerhin konnte ieh in Langsschnitten 
des Hypophysenstieles, in dem sich die Fasern wegen ihres gestreckten Ver
laufes vielfaeh bessel' verfolgen lassen als im Hinterlappen, nicht selten Langen 
von 700-900 fl messen, wobei es sich abel' nur urn Teilstiieke handeIte, so 
daB diese Zahlen durchaus keine Maximalwerte darstellen. In Wirkliehkeit 
konnen die Fasern noeh wesentlich langeI' sein. Auch die Frage, ob jede 
Pituieytenfasel' einen kernhaltigen Absehnitt besitzt, odeI' ob die gr6I3eren 
Fasern, was wahrseheinlieh ist, nach Losung von del' Mutterzelle odeI' nach 
Untergang des Kernes selbstandig weiter wachsen, kann zur Zeit noch nicht 
beantwortet werden. 
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Die Dicke der Pituicytenfasern wechselt (s. Abb. 265 und 266); neben 
feinen, nur Bruchteile eines Mikron messenden Fasern trifft man andere von 
2-3 It Breite, ohne daB sich dabei der Charakter der Fasern andern wiirde. 
Es ist auch nicht so, daB die Dicke der Fasern im hOheren Alter zunahme; im 
Gegenteil, oft konnen gerade in Hypophysen jiingerer Individuen (18-35 Jahre) 
dicke :Fasern reichlicher auftreten als bei alteren. Charakteristischerweise bleibt 
die Starke der Pituicytenfasern nicht gleichmaBig; die Faser zeigt vielmehr 
standig kleinere und groBere ortliche Schwankungen ihres Kalibers. 

Abb. 268. Geflecht von Pituicytenfasern in der Neurohypophyse. 
Hinger. 47 Jahre. 1'. Fix. Bromammonium-Formol. Gefrierschnitt. 

20. II. Hortega. V ergr. 1: 550. 

Anschwellungen die
ser Art sind im Beginn ihrer 
Bildung auch in Abb. 265 
b, c und 266 zu sehen. 
Allmahlich konnen sie 
zu betrachtlicher GroBe 
heranwachsen. Dabei neh
men sie die verschieden
sten Gestalten an: Neben 
Spindeln trifft man Kugel-, 
Birn-, Keulen- undZwerch
sackformen (s. Abb. 267 
a-d). Auch lange band
artige Verbreiterungen der 
Fasern sindzu beobachten. 
Ein weiterer Formenreich
tum ergibt sich dadurch, 
daB sich die Anschwellun
gen an ein und derselben 
Faser nicht selten in gro
Beren und kleineren Ab
standen wiederholen, wo
durch diese ein knotiges 
oder rosenkranzahnliches 
Aussehengewinnt. DieAn
schwellungen zeigen na
mentlich am Anfang die 
gleiche homogene Beschaf
fenheit, die die Pituicyten
faserauszeichnet. (Homo
gene Anschwellung.) 
Sehr oft aber treten in 
ihnen kornige Strukturen 

auf, iiber die spater noch eingehender berichtet wird (s. S. 413). Die An
schwellungen sind fUr die Pituicytenfaser so charakteristisch, daB sie geradezu 
als Merkmal benutzt werden konnen, urn die Faser von Bindegewebsfasern 
oder Nervenfasern zu unterscheiden. 

Der VerIauf der Pituicytenfasern ist sehr wechselnd. Bei einem groBen 
Teil ist er wellig, gekriimmt, bogenformig, verschlungen, so daB, wie in Abb. 266 
dichte knauelartige Geflechte entstehen. An anderen Stellen sind die Geflechte 
in die Lange gezogen (s. Abb. 268), an wieder anderen sind die Fasern auf kiirzere 
oder langere Strecken in e i n e r Richtung ausgerichtet; oft liegt dann eine groBere 
Zahl von Fasern mehr oder weniger biindelartig nebeneinander (s. Abb. 265 a, 
270, B und 271, B). Faserstreifen dieser Art ziehen oft in rechtem Winkel iiber 
ein BlutgefaB hinweg; andere schlie Ben sich dem Veriauf eines BlutgefaBes an, 
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das sie auf diese Weise mit einem Mantel gleichsinnig verlaufender Fasern um
geben (s. Abb. 269). Ein Teil der Fasern zieht wie in Abb. 268 auf lange Strecken 
einzeln, isoliert, ein anderer steht, wie Abb. 265d einwandfrei zeigt, in echtem 
syncytial-retikularem Zusammenhang. Eine Beziehung zu dem auf S. 38H 
beschriebenen Gesamtaufbau des Hinterlappens ergibt sich insofern, als die 
dichten knauelartigen Geflechte vorwiegend in den Verdichtungszonen, die 
langsorientierten Fasern und Fasergeflechte vor aHem in den Zwischenstreifen 
zu beobachten sind. 

Die Endigung der Pituicytenfasern erfolgt in sehr verschiedener Weise. 
Ein Teil der Fasern hart mit einer langen, fein ausgezogenen Spitze mitten im 
Gliagewebe auf, ohne daB 
es moglich ware, einenAn
satz festzustellen (s. Ab
bildung 264a, c, d). Sel. 
tener ist eine plattchen
artige Verbreiterung des 
Faserendes wie in Ab
bildung 264 h. Die Mehr
zahl der Fasern setzt da
gegen an GefaBen, Binde
gewebsstrangen oder an 
der Innenseite der binde 
gewebigen Kapsel des 
Hinterlappens an. Die 
Endigung der Fasern er
folgt dabei haufig in 
Form von typischen Ge
faBfUBchen, wie sie yom 
Zentralnervensystem her 
bekannt sind und auch 
von Bucy in der Rinder
neurohypophyse beob
achtet wurden. So zeigt 
die Mikroaufnahme der 
Abb. 270 ein von der 
Zwischenzone her ein-

Abb. 269. Mantel von vorwiegend langsverlaufenden Pituicytenfasern 
um ein Blutgefiill des Hinterlappens. Hinger. 47 Jahre. ~. Fix. 
BromalIllIloniulIl-}'ormol. Gefriersclmitt. 20 fl. Hortega. Vergr. 1: 530. 

dringendesBlu tgefaB, das e ben so wie die feine, zwischenHinterla ppen undZ wischen
zone verlaufende Bindegewebsmembran von zahlreichen Pituicytenfasern urn
lagert ist, die schlieBlich (s. Abb. 270 bei E) mit EndfUBchen ansetzen. Die 
Fasern sind dabei in eigenartiger Weise verflochten und bilden auf diese Weise 
gegen GefaBe wie gegen die Zwischenzone zu eine Grenzschicht, die jedoch sehr 
verschieden stark ausgebildet ist, ja streckenweise sogar zu fehlen scheint. 
Auch die Faserscheiden der GefaBe zeigen starke Unterschiede in der Starke 
ihrer Entwicklung. 

Ein anderer Teil der Pituicytenfasern endigt dagegen mit eigentumlichen 
kolbigen Anschwellungen, wie sie in der unretuschierten Mikroaufnahme der 
Abb. 271 sehr schon zu sehen sind. Die Endkolben dringen dabei haufig zwischen 
das Fasergeflecht der Gitterfasern ein, wobei beide Anteile bei entsprechenden 
:Farbemethoden (z. B. Bielschowskysiillrefuchsin oder Bindegewebsfiirbung 
nach MASSON, s. S. 397) deutlich voneinander zu trennen sind (s. auch Abb. 307). 

Das Innere dieser Endkolben, die oft flache pseudopodienartige Vorwolbungen 
zeigen, erscheint bei Hortega- wie Massonpraparaten zum Teil homogen 
(s. Abb. 272a), zum Teil fein vakuolisiert (s. Abb.272b). Auch Pigmentkornchen 
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sind gelegentlich in der Anschwellung nachweisbar. Ab und zu schwillt 
ein Endkolben auch zu einem homogenen kugeligen Gebilde an (s. Abb. 272c). 

(,' 

Abb. 270. Fasermantel von Pituicytenfasern um ein B1utgefiiE, das von der Zwischenzone (Zw) her in den 
Hinterlappen eindringt. B Bundel von gleichsinnig verlaufenden Pituicytenfasern. - E EndfillJchen ciner 
Pituicytenfaser an der bindegewcbigen Grenzschicht zwischen Hinterlappen und Zwischenzone. - a B1utgefiiE. 
Hinger. 25 Jahre. J. Fix. SURa. Paraffin. 7 p. MASsoNsche Bindegewebsfiirbung. Allfnahme mit Gelbfilter 

auf panchromatische Platte. Vergr.l:550. 

JJ 

Or 

Abb. 271. Kolbenartige Endanschwellungen von Pituicytenfasern an der bindegewebigen Grenzschicht (a,,) 
zwischen Hinterlappen und Zwischenzone. B Blindel von Pituicytenfasern. Hinger. 47 Jahre. 'i'. Fix. 
Brolllammonilllll·Formol. Gefrierschnitt. 201". Hortega. Aufnahme mit Rotfilter auf panchrornatische Platte. 

Vergr.l:550. 

Zumeist endigt eine Pituicytenfaser nur mit einem (ungeteilten) Endkolben, 
seltener kommt es zu einer dichotomen Teilung des Endkolbens. Bilder letzterer 
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Art konnen ubrigens sehr leicht auch durch eine Uberlagerung der Kolben 
zweier Fasern vorgetauscht werden. Liegt eine groBere Zahl von Endkolben 
nebeneinander, so kommt es zu Bildern, die 
an die von ACHUCARRO und SACRISTAN, 
WALTER und RIO HORTEGA bei der Zirbel
druse beschriebenen Randgeflechte erinnern. 
Sie sind namentlich urn BlutgefaBe des 
Hinterlappens, an der Grenze von Hinter
lappen und Zwischenzone wie an der Ober
flache des Hypophysenstieles zu beobachten. 
Impragnationen, wie sie in Abb. 270 und 271 
zu sehen sind, erhielt ich im ubrigen Bur in 
Hypophysen von Hingerichteten, die schon 
kurze Zeit nach dem Tode fixiert wurden. 
Die Endkolben scheinen gegen postmortale 
Schadigungen sehr empfindlich zu sein. 

Erwahnt sei noch, daB die Pituicyten-
fasern an manchen Stell en die bindegewebige 
Grenzmembran zwischen Hinterlappen und 
Zwischenzone durchbrechen und mehr oder 
weniger weit in das Bindegewebe der letzt
genannten eindringen. 

CC) Die Gliafasern. 

Neben den vorausgehend geschilderten 
Pituicytenfasern sind im Hinterlappen auch 
typische Gliafasern nachzuweisen, die in ihrer 
Struktur jenen des Zentralnervensystems 

a 

Abb. 272. Kolbenartige Endanschwellungen 
von Pituicytenfasern. Wei teres im Text. 
Hinger. 47 Jahre. 'i!. Fix. llromammonium-

] 'ormol. Gefrierschnitt. 201'. Hortega. 
. Vergr. 1: 920. 

gleichen. Sie lassen sich mit den dafUr ublichen Methoden (WEIGERT, BENDA, 
HOLZER) ohne besondere Schwierigkeit zur Darstellung bringen. Bei Azanfarbung 

x-Ii: 

p 

Abb. 2i3. Typischc Gliafasern (rot) im Hinterlappen einer menschli chen Hypophyse. Das perivasculare Binde
gcwebe ist blau, Pituicyteniasern U1ui Nervenfasern sind blaB viol ett gefiirbt. P pigmenthaltiger Pituicyt. _ 

x-K helIblau granulier ter x-Korper (vgl. S. 445). Hinger. 25 J ahre. ~. Susa. Paraffin. 7 1'. Azan. 
Verge. 1: 530. 

treten sie namentlich nach Fixierung in Sublimatgemischen (Susa u. dgl.) 
als intensiv rot gefarbte Fasern hervor, wahrend sich Pituicytenfasern und 
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Nervenfasern dabei nur blaB violett anfarben (s. Abb. 273). In Eisenhama
toxylinpraparaten sind sie als schwarz gefarbte Fasern sehr gut sichtbar. Durch 
diese Befunde werden die negativen Angaben von HOLZER und SCHEELE 
(s. S. 394, Abs. 2) widerlegt. 

Wie ein Vergleich von Abb. 274 und 268 ohne weiteres zeigt, unterseheiden sieh 
die typisehen Gliafasern nieht nur farberiseh, sondern aueh gestaltlieh sehr deut
lieh von typischen Pituicytenfasern. Die Differenzierung zur Faser ist bei ihnen 
weiter fortgesehritten als bei den dem Cytoplasm a naherstehenden Pituieyten
fasern. Dem entspricht auch die Pigmentlosigkeit der typischen Gliafaser, im 
Gegensatz zu dem haufigen Vorkommen von Pigment in der Pituicytenfaser. 

ALL. 274. Gliafasern durch REGAUDSche Eisenhamatoxylinliisnng intensiv schwarz gefiirbt. Hinger. 45 Jahre. 
'/. Carnoy. Celloidin· Paraffin. 7 p. Eisenhamatoxylin naeh REGAUD. Vergr. 1: 325. 

In gleicher Riehtung liegt der Untersehied im Verhalten der Faserdieke. Die 
starken Schwankungen der Faserdieke, die die Pituieytenfasern kennzeiehnen, 
werden bei der typisehen Gliafaser vermiBt; die einzelne Faser zeigt in ihrem 
Verlauf nur geringfiigige, allmahliche Anderungen in der Dieke. Dazu kommt, 
daB die Gliafasern niemals eine Dieke von mehreren Mikron erreichen, die bei 
Pituicytenfasern (ganz abgesehen von den Ansehwellungen) durehaus nieht selten 
ist. Aueh der Verlauf der starren, gestreckt oder in geschwungenem Bogen 
ziehenden Gliafasern unterseheidet sieh stark von dem weehselvollen Verhalten 
der Pituicytenfasern. Der gleiche Ursprung von Glia- wie Pituicytenfasern 
maeht es verstandlieh, daB beide :Fasertypen durch Zwischenstufen lliekenlos 
miteinander verbunden sind. 

1m Schrifttum wurde bis jetzt unter den ~'asern der Neuroglia des Hinter
lappens nieht weiter unterschieden. Naeh dem vorausgehend Gesagten erscheint 
es mir aber wohl begrlindet, den Unterschied in der Ausbildung und im Verhalten 
auch in der Namengebung zum Ausdruck zu bringen. 

Die Gliafasern, die in den verschiedensten Langen vorkommen, sind nieht 
gleiehmiiJ3ig liber den ganzen Hinterlappen verteilt. Gewohnlich sind sie gegen 
die Zwisehenzone zu sowie im oberen Viertel des Hinterlappens reichlieher vor
handen als im unteren, doeh kann der Ort ihrer Haufung aueh weehseln. Der 
Menge naeh stehen die Gliafasern der Neurohypophyse we it hinter jenen des 
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Zentralnervensystems zuriick. Das stellte schon BENDA (1903) fest, als er mit 
seiner eigenen wie mit der WEIGERTSchen Methode im Hinterlappen nur sehr 
sparliche Gliafasern darstellen konnte. KOHN erklarte diesen Befund BENDAS 
damit, daB die gliale Differenzierung weniger vollstandig ist, so daB die Neuro
glia bei Anwendung elektiver Methoden faserarm erscheint. Nach STUMPF 
steht die Menge der Gliafasern in Abhangigkeit yom Alter; sie sind zahlreicher 
bei alteren Personen, sparlicher in jugendlichem Alter; bei Neugeborenen sollen 
sie fehlen. 

Die Gliafasern endigen zum groBen Teil mit GefaBfiiBchen am Bindegewebe 
der GefaBe. Eine typische marginale Ulia ist jedoch im Hinterlappen nicht 
ausgebildet. 

'Y)'Y)) Die pigmenthaltigen Pituicyten. 
Ein wechselnder Teil der Zellen des Hinterlappens enthalt namentlich in 

hOherem Lebensalter griinlich gelbliche bis gelblich braunliche Pigmentkornchen. 
An Hortegapraparaten laBt sich unschwer feststellen, daB es zum groBen 
Teil Faserpituicyten sind, in denen das Pigment auftritt und abgelagert wird. 
Sein Vorkommen beschrankt sich aber nicht auf diese Erscheinungsform der 
Gliazellen; gegebenenfalls ist es auch in Reticulo- und Mikropituicyten wie in 
den noch zu besprechenden Adenopituicyten (s. S. 425) nachweisbar. Die pigment
haltigen Pituicyten stellen demnach keinen besonderen Typus der Pituicyten, 
sondern lediglich einen bestimmten Funktionszustand derselben dar. 

1m Schrifttum erfahrt die Frage, in welchen Zellen des Hinterlappens das 
Pigment lokalisiert ist, eine sehr verschiedene Beantwortung. KOHN findet 
das Pigment nur in Gliazellen und Gliafasern vor; STUMPF dagegen bestreitet, 
daB die von KOHN isolierten pigmenthaltigen Zellen der Glia zugehOren. Nach 
ihm liegt das Pigment iiberwiegend in Wanderzellen, die keine Beziehung zum 
Glianetz besitzen, und nur zum allerkleinsten Teil in der Glia selbst. Nach 
VOGEL ist das Pigment zunachst nur in vereinzelten Zellen von langlich zylin
drischer Gestalt aufgespeichert. Bei zunehmender Menge solI es in ganz auf
fallender Weise die Bindegewebsziige, z. B. urn die GefaBe herum, zur Ablage
rung bevorzugen. Spater bilden die Pigmentzellen nach VOGEL fast regelmaBig 
fOrmliche "Nester", die den Eindruck von Knotenpunkten der den Hinter
lappen nach allen Richtungen durchziehenden Bindegewebsstrange machen. 
PUCCINELLI findet es zum Teil in Gliazellen, zum Teil in fixen perivascularenZellen. 
Auch Bucy (1932) nimmt einen vermittelnden Standpunkt ein. Er trifft zahl
reiche pigmenthaltige Zellen entlang den GefaBen und Bindegewebssepten an. 
Sie haben gewohnlich langlich ovoide oder polygonale Form und entsprechen nach 
dem Autor Wanderzellen, die das Pigment aufgenommen haben. Andererseits 
findet Bucy aber auch pigmentbeladene Zellen, die aIle farberischen und mor
phologischen Eigenschaften von Pituicyten habim. Nach meinen eigenen Unter
suchungen mochte ich die iiberwiegende Mehrzahl der pigmentfiihren
den Zellen den Pituicyten, also der Neuroglia, zurechnen. Pigment
fiihrende Wanderzellen finden sich in normalen Hinterlappen nur sehr spar
lich. lch konnte sie im Hinterlappen im Bereich der GefaBadventitia, zwischen 
den Faserbiindeln der Kapsel und im Bindegewebe der Zwischenzone, sehr selten 
auch im Vorderlappen beobachten und auch dann immer nur in geringer Menge. 
Der GroBe nach sind sie wesentlich kleiner als die pigmentfiihrenden Pituicyten. 
lch halte es aber fiir moglich, daB bei abnorm starken Pigmentablagerungen, 
die meist auch von einer Vermehrung des Bindegewebes begleitet sind, die Zahl 
der pigmentbeladenen Histiocyten vermehrt ist. Bei Praparaten, die mit 
Methylenblau, Thionin oder dgl. gefarbt sind, hat man sich vor Verwechslung 
mit haufiger vorkommenden Gewebsmastzellen zu hiiten, deren Granula nach 
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verschiedenen Fixierungen (z. B. CARNOY, BODIN) auch im Paraffinschnitt noch 
erhalten sind und sich mit den genannten Farbstoffen ebenso stark farben wie 
die Pigmentkornchen. 

Die Form der pigmentfUhrenden Pituicyten ist ebenso mannigfaltig wie es 
fUr die pigmentfreien geschildert wurde. So zeigt Abb. 275, die eincn kleinen 
Pigmentherd der Neurohypophyse im Ubersichtsbild wiedergibt, die verschie· 
densten Zellformen. Neben schmalen spindelformigen ZeBen mit stabformigem 
Kern finden sich auch unregelmaBig gestaltete polygonale oder mit plumpen 
Fortsatzen versehene Formen. Haufig trifft man auch lange bandformige 
ZeBen, die sich bei giinstiger Schnittrichtung auf lange Strecken hin (80 bis 

Abb.275. Herd von pigmenthaltigen Pituicytcn im mensch lichen Hinteriappen. Hinger. 69 Jahre. 5. Carnal'. 
Paraffin. 10 p. Argentaffine Reaktion lIach MASSO;>l mit ]fONTA;>IAscher Liisllug. Vcrgr. 1: 200. 

100,Ll) verfolgen lassen. Ein Teil der pigmentfUhrenden Pituicyten zeigt gegen
uber pigmentfreien eine eigentiimliche Hypertrophie des Zelleibes. Der Kern 
weist in den sehr stark mit Pigment beladenen Zellen oft unregelmaBige Kontur, 
Schrumpfungen oder pyknotische Veranderungen auf, die bis zu einem Verlust 
des Kernes fortschreiten konnen. 

Wenn die Pigmentkorner den ZeBeib dicht anfUBen, so laBt sich schon ohne 
weitere Farbung AufschluB uber die grobe Gestalt der ZeBen gewinnen, zumal 
sich die Kornchen nicht auf das dem Kern benachbarte Gebiet beschranken, 
sondern sich haufig auch bis weit in die Fortsatze der ZeBen hinein erstrecken 
(s. auch Abb.281). Besser noch als Schnittpraparate orientieren dann Zupf
und Quetschpraparate des frischen Objektes, namentlich nach Neutralrotfarbung, 
durch die die Pigmentkornchen intensiv rot gefarbt werden (KOHN, s. aueh S. 421). 
Da die pigmentfiihrenden Fortsatze gewohnlich unregelmaBigen Verlauf nehmen, 
und oft weit ins umgebende Gewebe eindringen, trifft man im Schnittpraparat 
immer wieder auf kleine, schein bar isoliert liegende Anhaufungen von Pigment. 
Da sieh zudem das umgebende Cytoplasm a gewohnlieh nur sehleeht farbt, 
wurden diese Stellen versehiedentlich so z. B. von STENDELL, als frei im Ge
webe liegende Pigmenthaufen gedeutet, wahrend es in Wirklichkeit sehr oft 
abgesehnittene Teile von Pituicyten sind (s. z. B. Abb. 260, Pi). Damit soll abel' 
nicht in Abrede gestellt werden, daB auch extracellulares Pigment vorkommt; 
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namentlich in Altershypophysen trifft man Pigmenthaufchen an, die nach 
Zugrundegehen von Kern und Cytoplasma frei im Fasergewebe der Glia liegen. 

Wie im Cytoplasma der Pituicyten treten auch in den Pituicytenfasern 
haufig Pigmentkornchen auf. Hierbei sind es namentlich die spindeligen und 
kugeligen Anschwellungen, die sich durch die Einlagerung von typischen Pigment
kornchen auszeiehnen. Doch sind sie sehr oft aueh in die Substanz der Fasern 
eingelagert. Sie treten zuerst als einzelne Kornchen auf, zu denen sich immer 
weitere gesellen, bis die Anschwellung bis auf eine schmale homogene Randzone 
vollig damit angefullt ist (s. Abb. 276). Dabei liiJ3t sich beobachten, daB die 
Pigmentkornchen oft nicht belie big uber die homo
gene Anschwellung verstreut, sondern, wie in Ab
bildung 276a, im Bereich einer kleinen, scharf ab
gegrenzten rundlichen Zone auftreten, die sich dann 
allmahlich vergroBert. Da sich die Pigmentkornchen 
mit basischen Teerfarbstoffen, wie z. B. Methylen
blau, gleich Chromatinkornchen intensiv farben, 
kann das Gebilde gewisse Ahnlichkeit mit einem 
Kern haben. Wahrscheinlieh kf1men auch schon 
Verwechslungen mit Kernen vor; so wenn z. B. 
BLAIR BELL angibt, daB einzelne hyaline Korper 
HERRINGs Kerne enthielten, andere dagegen nicht, 
weshalb er die hyalinen Korper fUr degenerierende 
Zellen hielte. Aber auch dafur, daB die Pigment
kornchen, wie es in solchen Fallen oft den Anschein 
hat, aus einem zugrunde gehenden Kern hervorgehen, 
fand ich bis jetzt keinen sicheren Anhaltspunkt. Er
wahnt sei noeh, daB die Zone haufig, wie in Abb. 276a, 
zentral liegt, nicht selten aber auch in randstandiger 
Lage anzutreffen ist. Aus den spindeligen pigmen
tierten Anschwellungen gehen groBere, rundliche, 
dicht pigmentierte Korper hervor, die im Schnitt
praparat haufig genug ganz isoliert im Gewebe zu 
liegen scheinen, in Wirklichkeit abel', wie nament-
1ich Zupfpraparate einwandfrei zeigten, zumeist 

Abb. 276. Pigmentierte Anscilwel· 
lungen von Pituicytenfasern. a Klei· 
ner circumscripter Pigmentherd, 
Aul3enzone noch homogen. b Wei· 
ter fortgeschrittenes Stadium. Bei 
beiden AnscbwelIungen sind die 
zu· und abfiihrenden Pituicyten· 
fasern sichtbar, die im Priiparat 
wie in der Originalzeichnung noch 
auf liingere Strecke zu verfolgen 
sind, kostenhalber aber nicht 
ganz reproduziert wurden. Hinger. 
22 Jahre. ~. Fix. Bouin, Paraffin. 
7 ft. Polychromes Methylenblau, 
Tanin·Siiurefuchsin. Vergr. 1: 920. 

in den Verlauf einer Pituicytenfaser eingeschaltet sind. Auch in Schnitten ge-
1ingt es bei einem Teil del' K6rper auf beiden Seiten oder wenigstens auf einer 
Seite des Korpers eine zugehorige Pituicytenfaser aufzufinden. Die Moglich
keit, daB es bei einzelnen diesel' Korper allmah1ich zu einer v611igen Abschnurung 
kommt, ist jedoch nicht auszuschlieBen. 

Die mit Pigment beladenen Kol'per wurden von iiltel'en Autoren, wie VIRCHOW, LUSCHKA, 
BENDA, NEUBERT u. a., als vollig isoliert liegende Elemente betrachtet und falschlich meist 
als Ganglienzellen oder als Reste von solchen gedeutet. NUT KOHN hat den Zusammenhang 
richtig erkannt und beschrieben. 

AuBel' diesen spindeligen oder rundlichen, mit eehten Pigmentk6rnchen ver
sehenen Gebilden, die als pigmentierte Ansch wellungen bezeichnet seien, 
finden sich im Hinter1appen noch granu1are Ansch wellungen, dic sich von 
ersteren schon am ungefarbten Praparat dadurch unterscheiden, daB die in ihnen 
liegenden Granula keine Eigenfarbe besitzen. Auch im farberischen Verhalten 
zeigen diese chromophoben Kornchen gegeniiber den Pigmentkornchen 
charakteristische Untersehiede. So fiirben sie sieh mit Neutralrot nul' blaBrot, 
in Hiimalaun blaBgrau. In Methy1enblau, Thionin, Toluidinb1au bleiben sie 
im Gegensatz zum Pigment fast ungefarbt. Besonders schon tritt der Unter
schied gegenuber den Pigmentkornchen bei Farbung mit Methy1enb1au-Tannin-

b 
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Saurefuchsin nach KRAUS hervor (namentlich nach BOUIN- oder CARNOY
Fixierung): wahrend sich die Pigmentkornchen dabei intensiv blau farben, 
nehmen die chromophoben Kornchen einen rotlichen bis gelblich-rotlichen Farb
ton an (s. Abb. 277). 

Ebensowenig wie die pigmentierten Korper stellen die granularen Korper 
isoliert liegende Gebilde dar. Auch bei ihnen handelt es sich meist um Anschwel
lungen von Pituicytenfasern. So ist auch in Abb. 277 d zu beiden Seiten der 
spindeligen, mit chromophoben Kornchen gefiillten Anschwellung einwandfrei 
je eine abgehende Pituicytenfaser zu sehen, in deren einer eine Anzahl von 

a 

Abb. 277. Gra.nuliire Anschwellungen aus der Neurohypophyse. a Ho· 
mogene Anschweilung mit rundlichem kernartigem Gebilde, in dessen 
Innerem blaB gefarbte (chromophobe) Kornchen liegen. - b Etwas spa· 
teres Stadium. - c GroBe granulare Anschweilung. - d Spindeifiirmige 
gra,nuliire Anschweilung, bei der die zu· und abfiihrende Pituicytenfaser 
getroffen ist, wahrend sie bei den Anschwellungen a-c aul3erhalb der 
Schnittebene liegen. In der rechtsseitigen Pituicytenfaser sind einige 
Pigmentkiirnchensichtbar. Hinger. 22 ;Tahre. cr. Fix. Bouin. Paraffin. 71-'. 

Polychromes Methylenblau-Tannin-Saurefuchsin. Vergr. 1: 920. 

Pigmentkornchen liegt. 
AuchAbb.278 zeigt ein
wandfrei den Ubergang 
einer groBen keulen
formigen, mit zahllosen 
chromophoben Korn· 
chen durchsetzten An
schwellung in eine Pitui
cytenfaser, die schlieB
lich zu einem kern
haltigen Bezirk fiihrt. 
Gar nicht selten trifft 
man innerhalb der ho
mogenen Anschwellung 
einer Pituicytenfaser 
eine kleine, scharf be
grenzte Kugel an, die 
im ersten Augenblick 
an einen Kern erinnert, 
ohne daB sich jedoch 
eine Beziehung dazu 
nachweisenlieBe. Beige
nauerer Untersuchung 
findet man in ihrem 

Innern eine Anzahl chromophober Kornchen vor (s. Abb. 277a). Kugeln dieser 
Art scheinen sich im weiteren Verlauf unter Zunahme der Granula zu vergroBern, 
bis schlieBlich nur noch am Rande der Anschwellung ein Rest von homogener 
Substanz zu sehen ist (s. Abb. 277b). 

Ebenso wie die Pigmentkornchen beschranken sich auch die chromophoben 
Kornchen nicht lediglich auf die Pituicytenfasern und deren Anschwellungen, 
sondern konnen auch im eigentlichen Cytoplasma der Pituicyten auftreten. 
Hier wie dort sind sie nicht selten auch mit mehr oder weniger zahlreichen Pig
mentkornchen untermischt (s. Abb. 277 c). 

Gebilde, wie sie in Abb. 277 a- c, sowie in Abb. 276 wiedergegeben sind, wurden auch 
von JONNESCO (1913) gesehen, von ihm aber als Umwandlungsstufen eosinophiler Zellen 
in Pigment betrachtet. Dabei deutet JONNESCO den mit schwach farbbaren Kornchen ver· 
sehenen Binnenkorper als degenerierenden Kern, aus dessen Zerfallsprodukten allmahlich 
Pigmentkornchen entstehen. 

Die Frage, in welcher Beziehung die chromophoben Kornchen zu den echten 
Pigmentkornchen stehen, ist wohl dahin zu beantworten, daB sie eine Vor
stufe des Pigments darstellen. Dafiir spricht, daB man an einem nur mit Ham
alaun gefarbten Praparat aIle denkbaren Tonabstufungen zwischen grauen 
chromophoben Kornchen und gelblichen Pigmentkornchen beobachten kann. 
Weiter laBt sich zugunsten dieser Auffassung anfiihren, daB die Kornchen, die 
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bei Vornahme der MASSONschen Silberreaktion zum 
uberwiegenden Teil ungefarbt bleiben, in einzelnen 
Korpern Zwischentonungen bis zum argentaffin en 
Pigment erkennen lassen. DaB sich das Pigment aber 
nicht ausschlieBlich uber diese Vorstufe bildet, geht 
daraus hervor, daB nicht selten zwischen den chromo
phoben Kornchen Pigmentkornchen selbstiindig als 
feinste Staubchen auftreten. 

In einzelnen granularen Anschwellungen schwellen 
die chromophoben Kornchen zu eigenartigen groberen 
Granula an, die schlieBlich in kleine rundliche Blas
chen ubergehen, die dicht aneinandergelagert den von 
einer Rulle begrenzten Korper dicht ausfiillen. Der 
Inhalt der kleinen Blaschen hat jede Farbbarkeit ver
loren. Auch durch Fettfarbstoffe ist er nicht dar
stellbar. Zum Unterschied von den vorausgehend 
beschriebenen Gebilden mochte ich diese Form als 
vesiculare Anschwellungen bezeichnen. Auch 
sie sind in den Verlauf einer Pituicytenfaser ein
gefiigt; so laBt auch die in Abb. 279a wiedergegebene 
vesiculareAnschwellung auf einer Seite eine abgehende 
Pituicytenfaser erkennen, wobei das Eindringen del' 
Blaschen in den Faserfortsatz beweist, daB die Faser 
tatsachlich in unmittelbarer Verbindung mit der 
Anschwellung steht und der Zusammenhang nicht 
etwa durch eine angelagerte Pituicytenfaser nur vor
getauscht wird. In Abb.279c sind auf der einen 
Seite des vesicularen Korpers sogar zwei abgehende 
Pituicytenfasern zu sehen. 

Granulare wie pigmentierte Anschwellung wurden von 
VOGEL (1911) zusammen als "Pigmentk6rper" bezeichnet. 
Dabei glaubt VOGEL, daB die granularen Anschwellungen 
das Zwischenstadium zwischen den in den Hinterlappen ein
gedrungenen, zugrunde gehenden basophilen Zellen und voll
entwickeltem Pigment darstellen, eine Auffassung, die nach 
dem vorausgehend Gcsagten unzutreffend ist (s. auch S. 424). 
AuBer diesen "Pigmentk6rpern" erwahnt VOGEL noch eine 
andere Art "kernloser granulierter Gebilde", die sich durch 
ihre scharfe Begrenzung wie durch grobe, mit Hamalaun 
graublau gefarbte Granula auszeichnen. Fiir ihre Entstehung 
kann VOGEL keinerlei Anhaltspunkte . finden. Vermutlich 
handelt es sich dabei um die oben genannten vesicularen 
Anschwellungen bzw. deren Vorstufe. 

IN}) Das Pigment der Pituicyten. 
Historisches. Das Vorkommen eines gelblich-braunlichen 

Pigments im Hinterlappen wird schon von VIRCHOW (1857) 
erwahnt. LUSCHKA (1860) beschreibt blaBbraunliche grobe Pig
mentk6rnchen. HENLE (1879) spricht von Kliimpchen eines fein
k6rnigen gelben Fettes, das regellos in der Masse des Hinter
lappens zerstreut ist. SCHWALBE (1881) findet das Pigment in 

Abb. 278. Keuleniiirmige granuliire Anschwellung, deren oberes Ende 
abgeschnitten ist, wahrend das andere in eine mit einer kleinen kern
ahnlichen Anschwellung versehene Pitnicyteniaser iibergeht, die zu einem 

415 

typischen Kern (K)fiihrt. Zwischen den zahllosen nur blaB impragnierten chromophoben Kiirnchen liegen 
einzelne dunklere Pigmentkiirnchen. Hinger. 32 Jahre. r$ . Fix. Bromammonium-Formol. Gefrierschnitt. 

201'. Hortega. Vergr. 1 : 920. 
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groBen Zellen eingeschlossen. TOLDT (1888) hebt die Ahnlichkeit hervor, die diese Zellen 
dank ihres Pigmentgehaltes mit Ganglienzellen besitzen. BENDA (1903) wird durch ihn 
an sympathische Ganglienzellen erinnert. All diese Angaben beschranken sich lediglich auf 
die Feststellung des Vorkommens einer gefarbten Substanz. Eine eingehende Untersuchung 
der pigmenthaltigen Zellen wie des Pigments selbst erfolgte erst 1910 durch KOHN; sie 
wurde in ihrer Griindlichkeit durch keine spatere Arbeit erreicht. 1m gleichen Jahr 
erschien eine kurze Mitteilung von CLUNET und JONNESCO, der dann noch Untersuchungen 
von LIVON UndPEYRON (1911), STUMPF (1911, 1912), VOGEL (1912), JONNESCO (1913) und 
TRAUTMANN (1915, Ziege) folgten. Aus neuerer Zeit liegen noch Untersuchungen von 
LUBARSCH (1917), SPATZ (1922), PUCCINELLI (1926), KIYONO (1927) und STERN (1932) vor. 
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Abb.279. VesicuUire Anschwellungen aus der menschlichen Neurohypophyse. a vesiculare Anschwellung mit 
ziemlich gleichmaBigen Bliischen; dic zugehorigen Pituicytenfasern sind im Schnitt nicht getroffen. - b Vesi
culare Anschwelluug mit Pituicytenfaser. Zwischen den kleinen Blaschen sind einzelne groG ere, sowie feine 
Pigmentkiirnchen sichtbar. - c Vesiculare AnschweIIung mit teilweise nur verschwommen sichtbaren Bliischen. 
Dazwischen Pigmentkornchen. Herkunft Ilncl Technik a und b wie Abb. 277, c wie Abb. 278. Vorgr.1:920. 

In frisch em Zustand untersucht, hat das Pigment eine griinlich- bis 
braunlichgelbe Farbe. Die GroBe der Pigmentkornchen schwankt von feinsten 
Piinktchen, die bei starkster VergroBerung eben noch wahrnehmbar sind, bis 
zu groben, 6-7 [L messenden Schollen. Dabei kommen in ein und derselben 
Zelle haufig die verschiedensten GroBen vor. Die Gestalt der Kornchen ist sehr 
ungleichmaBig: sie zeigen eckige, kantige, schotterartige Form (s. Abb. 280a); 
drehrunde oder regelma13ig krystalloide Formen fehlen. In einem Tropfen 
Wasser suspendiert, zeigen die Kornchen keine BRowNschen Bewegungen 
(CLUNET und JONNESCO). 

Die Loslichkeit des Pigments. Den meisten Reagenzien gegeniiber ist 
das Pigment auBerordentlich resistent. Die im Schrifttum dariiber vorliegenden 
Angaben sind jedoch nicht ohne Widerspruch, weshalb eine Nachpriifung und 
Erganzung notwendig war. Dabei kam ich zu folgenden Ergebnissen. 

In anorganischen und organischen Sauren ist das Pigment in frischem wie 
formolfixiertem Zustand un16slich. Salzsaure, Salpetersaure, Schwefelsaure, 
Essigsaure, Ameisensaure lOsen es auch in unverdiinntem Zustand und bei 
langer Einwirkungsdauer nicht auf. In erwarmter Schwefelsaure wird das Pig
ment dunkIer, aber nicht geWst. 
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Die Wirkung der '!tzalkalien (Natronlauge, Kalilauge) wird von deren 
Anwendungsweise wie auch von der Vorbehandlung des Praparates beeinfluBt. 
Bedeckt man Gefrierschnitte von frischem oder gekochtem Material mit 
einem Tropfen lO%iger Natron- oder Kalilauge und einem Deckglas, so nimmt 
das Pigment sehr bald eine hellgelbliche Farbe an, bleibt aber zunachst wahrend 
der ersten 12 Stunden unge16st. Nach 24 Stunden sind die feineren Kornchen 
verschwunden, die groBeren aber noch sichtbar. Nach 48 Stunden liegt an 
Stelle der Pigmentkornchen eine kriimelige Masse, wobei eine verwaschene, 
diffus gelbliche Tonung die urspriingliche Lokalisation des Pigments noch an
zeigt. Ammoniak (etwa 25 %) wirkt schwacher; in ihm ist selbst nach 48 Stunden 
zumindest ein Teil der Kornchen noch erhalten. 

Behandelt man in gleicher Weise Gefrierschnitte von Formolmaterial, 
so findet man das Pigment nach 48stiindiger Einwirkung von Kali- oder Natron
lauge wohl abgeblaBt oder hellgelblich, aber nicht gelost. Die Kornchen sind 
noch deutlich sichtbar. Noch schwacher ist die Wirkung von Ammoniak, in 
dem die Kornchen selbst nach 48stiindiger Einwirkung noch gut erhalten sind. 

Wiederum anders ist das Verhalten, wenn man Gefrierschnitte von Formol
material in eine tief ausgeschliffene, mit Lauge gefiillte Objekttragerkammer 
iibertragt und das aufgelegte Deckglas mit Deckglaskitt abdichtet. In diesem 
FaIle schwimnit der Schnitt frei in der Fliissigkeit, was zur Folge hat, daB sich 
die 16sende Wirkung rascher geltend macht, so daB das Pigment bei Einwirkung 
von lO%iger Kali- oder Natronlauge schon nach 24 Stunden bis auf geringe 
Reste gelost ist. Ammoniak wirkt auch in diesem FaIle schwacher. Man findet 
auch noch nach 24 Stunden einen groBen Teil des Pigmentes ungelost vor. 

Somit ergibt sich, daB'! tzalkalien das 'Pigmen t der N eurohypophyse, 
wie auch KOHN beobachtete, losen. Die gegenteilige Angabe von VOGEL und 
TRAUTMANN, daB das Pigment von Laugen auch in starkster Konzentration 
nicht angegriffen wird, konnte nicht bestatigt werden, ebensowenig die Angabe 
von CLUNET und JONNESCO, daB Ammoniak vollig wirkungslos ist. Auch Am
moniak wirkt auf die Dauer 16send, aber schwacher als nach den Angaben 
KORNS zu erwarten ware. 

Von organischen Losungsmitteln, wie Aceton, .!thylalkohol, Benzin, 
Benzol, Chloroform, Dioxan, Eisessig, Methanol, Petrolather, Toluol, Xylol, 
wird das Pigment weder in der Kalte noch in der Warme ge16st. In Einklang 
damit steht, daB es auch durch die iiblichen Methoden der histologischen Fi
xierung und Einbettung nicht angegriffen wird. 

Der Eisengehalt des Pigments. Die im Schrifttum dariiber vorliegenden 
Angaben sind sehr widersprechend. CLUNET und JONNESCO erhielten weder 
mit Kaliumferrocyanid noch mit Schwefelammonium eine positive Reaktion. 
Auch KOHN konnte mit Hilfe der Berlinerblaureaktion nur ganz vereinzelte 
blaue Kornchen nachweisen. STUMPF wie VOGEL fanden die Reaktion auf Eisen 
stets negativ, ebensoTRAuTMANNUndLIM(1920), LUBARSCH(1917) dagegen erhielt 
beinahe immer positive Eisenreaktion: unter 362 Fallen waren nur 12 negativ. 
LUBARSCH konnte dabei 4 Moglichkeiten unterscheiden: 1. Es finden sich 
ausschlieBlich eisenhaltige Pigmentzellen. 2. Es finden sich neben Zellen mit 
eisenhaltigem Pigment solche, die nur eisenfreies enthalten. 3. Es finden sich 
neben rein eisenhaltigen oder rein eisenfreien Zellen solche, die beide Arten 
von Pigment enthalten (gemischtes Pigment). 4. Es finden sich aIle drei Arten, 
eisenhaltiges, eisenfreies und gemischtes Pigment nebeneinander. SPATZ (1922) 
erhielt oft, aber nicht immer, positive Eisenreaktion; dabei erwies sich aber 
meist nur ein recht kleiner Teil des Pigments als eisenhaltig. PUCCINELLI (1926) 
unterscheidet eisenhaltiges und eisenfreies Pigment. KrYONO (1927) fand die 
Eisenreaktion in den meisten Fallen nur sehr schwach ausgepragt. Das 
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Eisenpigment kommt nach ihm meist als Eisenoxydverbindung VOl', wahrend 
Eisenoxydulverbindungen nul' wenig vorhanden sind. 

Bei meinen eigenen Untersuchungen ergab sich auch bei sorgfaltigster 
Technik ganz einwandfrei, daB in del' menschlichen N eurohypophyse 
eisenhaltiges und eisenfreies Pigment auftritt. In jedem Hinterlappen 
konnte, sofern er iiberhaupt Pigment enthielt, durch die Berlinerblau- wie die 
Turnbullblaureaktion neben eisenfreiem auch eisenhaltiges Pigment nachge
wiesen werden; nicht nur bei Sektionsmaterial, sondeI'll auch bei Hingerichteten 
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Abb. 2S0. Pigmenthaitige Pit uicyten aus der mensch lichen Jlieurohypophyse. a Der Zelleib enthiilt nur eisen
freie Pigmentkiirnchen; der Kern (blat:\rot) ist im Anschnitt getroffen. - b Neben eisenfreien sind aueh einzelne 
eisenhaltige Pigmentkiirnchen vorhanden. Kern an der Seite abgeplattet, pyknotisch. - c Pituieyt mit tiber
wiegend eisenhaltigen Pigmentkiirnehen, die wm Teil blasehenfiirmig aussehen. Die Kiirnchen dringen aueh 
in die Fortsiitze ein. - d und e spindelfiirmige Pituieyten mit feinen , zum Teil rein blau gefarbten eisenhaltigen 
Pigmentkiirnchen. - f multipolarer Pituicyt mit eisenhaltigen Pigmentkiirnchen. Hinger. 35 Jahre. Fix. 
Abso!. Alkoho!. Paraffin. Eisennachweis nach TIRMANN lind SeHMEr,zER. Kernfiirbung mit Kernechtrot. 

Vergr. 1: 920. 

zwischen 20-69 Jahren. Das eisenhaltige Pigment war abel' in den unter
suchten Fallen stets in geringerer Menge vorhanden als das eisenfreie. Die 
nachweisbare Menge des eisenhaltigen Pigments konnte auch durch die von 
KREMER zur Demaskierung empfohlene, mehrtagige Behandlung mit Wasser
stoffsuperoxyd nicht vermehrt werden. Die Eisenreaktion gelingt ohne Schwie
rigkeit und mit dem gleichen Ergebnis auch nach verschiedenen Fixierungen 
(abs. Alkohol, Carnoy, Formol, Bromformol, Bouin, Susa). Die gegenteiligen 
Angaben des Schrifttums erklaren sich vermutlich daraus, daB das Material 
in diesen Fallen zu spat nach dem Tode fixiert wurde, denn del' Eisennachweis 
fallt, wie KIYONO beobachtete, schwacher aus, wenn die Reaktion erst langere 
Zeit nach dem Tode vorgenommen wird. 

Eisenhaltiges und eisenfreies Pigment sind in den einzelnen Zellen in wech
selnder Weise verteilt, ohne daB Zellform odeI' ZellgroBe dabei eine Rolle 
spielen. In einem Teil del' Zellen sind ausschlieBlich eisenhaltige Kornchen 
vorhanden (s. Abb. 280 d-f), in anderen finden sich nur eisenfreie (s. Abb. 280a), 
und wieder andere enthalten beide Arten in den verschiedensten Mengenverhalt-
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nissen nebeneinander (s. Abb. 280 b, c). Die GroBe der eisenhaltigen Kornchen 
schwankt vom feinsten Staubchen bis zu groben Schollen. Es besteht also 
kein Anhalt dafiir, daB die Pigmentkornchen erst von einer gewissen GroBe 
an eisenhaltig oder eisenfrei werden; beide Arten konnen sich voneinander un
abhangig entwickeln. Die eisenhaltigen Pigmentkornchen liegen ebenso wie die 
eisenfreien zumeist intracellular. 

Der Farbton der eisenhaltigen Pigmentkornchen wechselt je nach der Starke 
des Eisengehaltes von gelbgriin und schmutzig griin iiber blaugriin bis zu rein 
blau, das die eisenreichsten Kornchen anzeigt (vgl. Abb. 280). Eine diffuse 
Blaufarbung des Gewebes, wie sie z. B. im Globus pallidus festzustellen ist, 
wird, wie schon SPATZ fand und ich bestatigen kann, in der Neurohypophyse 
nicht angetroffen. Nur in der unmittelbaren Umgebung groBerer Ansamm
lungen von eisenhaltigen Zellen kommt es manchmal zu einer leichten diffusen 
Durchtrankung, wobei es moglich ist, daB diese erst durch postmortale Ver
anderungen bedingt ist. 

Uber das Vorkommen von sog. okkultem Eisen liegen bis jetzt keine An
gaben vor. Uber das Aschenbild des Hinterlappens S. S. 186. 

Die granularen Anschwellungen (s. S. 413) geben im allgemeinen keine Eisen
reaktion. Nur einzelne zeigen eine ganz blaB-blaue diffuse Tonung. Ab und zu 
sieht man zwischen den chromophoben Kornchen einzelne blaue Piinktchen, 
die Pigmentstaubchen entsprechen. 

Die Bleichbarkeit des Pigments. Das Pigment der ~eurohypophyse 
laBt sich mit den dafiir iiblichen Verfahren ohne Schwierigkeit depigmentieren. 
So wird es Z. B. durch Einstellen in chlorhaltigen Alkohol nach der Methode 
von P. MAYER in 1-2 Tagen vollstandig entfarbt. Ebenso wirktBehandlung 
mit 3 % iger WasserstoffsuperoxydlOsung, in der die Bleichung 3-.t; Tage be
notigt. Die gegenteilige Angabe von LUBARSOR fand ich nicht bestatigt. 

Die Argentaffinitat des Pigments. Nach meinen Untersuchungen zeigt 
das Pigment in frischem wie fixiertem Zustand, entgegen einer Bemerkung 
von Buoy (1932) zum groBten Teil sehr ausgesprochene Argentaffinitat: es 
reduziert ammoniakalische Silbernitratlosung ohne Anwendung eines weiteren 
Reduktionsmittels. Praparate, die nach der MAssoNschen Methode durch Ein
stellen in FONTANAsche Losung hergestellt sind, bringen daher das Pigment 
in iiberaus klarer Weise als intensiv schwarz impragnierte Korner auf ungefarbtem 
Untergrund zur Darstellung (s. Abb. 275 und 281). 

Schnitte von fixierten Praparaten muss en vor Ausfiihrung der Reaktion mehrere Stunden 
lang sorgfaltig mit dest. Wasser ausgewaschen werden. Die Schwarzung tritt dann im 
Bereich der Hypophyse nur in den Pigmentk6rnchen auf (gefunden nach Fixierung in ab
solutem Alkohol, Carnoy, Formol, Bromammoniumformol). 

Nicht zu verwechseln mit dieser Argentaffinitat ist die Argentophilie, 
die bei Anwendung derliblichen Silberimpragnationsmethoden von BIEL
SOROWSKY, RIO HORTEGA, RANsoN u. a. hervortritt. Auch hierbei impragniert 
sich das Pigment tiefschwarz, gleichzeitig aber auch die verschiedensten anderen 
Substanzen. Der Unterschied zwischen beiden Reaktionsweisen, die an anderem 
Material von CORDIER, LISON U. a. hervorgehoben wurde, laBt sich besonders 
schon am Vorderlappen der Hypophyse erkennen: wahrend die Driisenzellen 
in FONTANAscher Losung vollig ungefarbt bleiben 1, treten bei Einwirkung 
ammoniakalischer und anderer Silberlosungen mit nachfolgender Reduktion 
auch in einem Teil der Driisenzellen schwarze Silbergranula auf. Das Pigment 
der Neurohypophyse ist also im ganzen genommen argentaffin und argentophil, 

1 Nur der Nucleolus der Kerne beinahe aller Drusenzellen des Vorderlappens zeigt in 
manchen Fallen merkwurdigerweise eine ganz schwache positive Reaktion (blaBgraue 
Farbung). 

27* 
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ein Teil der Driisenzellen des Vorderlappens dagegen nur argentophil, ein anderer 
weder argentaffin noch argentophil. 

Eine genaue Durchmusterung der Silberpraparate nach MASSON ergibt, daB 
nicht aIle Pigmentkornchen der Pituicyten geschwarzt, also argentaffin sind. 
Neben Zellen mit vollgeschwarzten Kornchen finden sich auch einzelne, deren 
Pigmentkornchen noch ihre gelbliche Eigenfarbe zeigen oder nur gebraunt sind, 
wahrend in anderen geschwarzte und ungeschwarzte Kornchen nebeneinander
liegen. So sind in Abb. 281 a und b zwischen zahlreichen ungeschwarzten Korn
chen nur wenige geschwarzte sichtbar; wesentlich zahlreicher sind sie inAbb. 281 d; 

a 

' .. '~<".' I"' -: ~ -. .~. d!f;" ..... ~. 
Ahh.281. Argentaffine Reaktion pigmenthaitiger Pituicyten. a Die iiherwiegendc llIchrzahi dcr Kornchcll 
vcrhalt sich negativ; nur einige wenige sind geschwarzt. - b Etwas starkerc positive Reaktion. ~ c Sehr starke 
l,eaktion; alle Pigmentk6rnchen und Schollen sind stark geschwiirzt. .- d vieigcstaltiger pigmcnthaltigcr 
l'ituicyt. K Kern (nngefiirht).Ein Teil der Pigmcntkornchen ist nur schwach argentaffin. - e Pituicyt mit 
nlchreren rosenkranzartjg hinterein»nder gercihten pignlcntierten Anschwellungen, in der an1 weitestcll rechts 
gelegenen cinige schwach argentaffine K6rnchen, sonst aile stark argentaffin. Hinger. 40 Jahre. 6. Fix. 

Carnoy. Paraffin. 10 I'. MASsoNsche Silherreaktioll. Vergr. 1: 920. 

in Abb. 281 e enthalt nur die vorderste Anschwellung der Pituicytenfaser un
geschwarzte Kornchen; in Abb. 281 c sind so ziemlich aIle Pigmentkornchen 
geschwarzt. Die Erscheinung, daB einzelne Pigmentkornchen ungeschwarzt 
bleiben, ist wohl so zu deuten, daB das Pigment erst von einem bestimmten 
Reifegrad an argentaffin wird. Die Korner der granularen Korper bleiben 
ungefarbt; sie zeigen weder Eigenfarbe noch Argentaffinitat. 

Die Farbbarkeit des Pigments. Gegeniiber den Fettfarbstoffen 
(Sudan III, Sudanschwarz, Scharlach, Chlorophyll) verhalt sich das Pigment 
der Pituicyten vollig negativ. Die Farbbarkeit mit Nilblausulfat beruht nicht 
auf Fettgehalt, sie tritt auch nach mehrtagiger Vorbehandlung mit Ather u. dgl. 
ein. Die Meinung alterer Autoren, die, wie z. B. HENLE, das Pigment als "Fett" 
betrachten, ist demnach unrichtig. Das Pigment ist frei von irgendwelchen 
Fettsubstanzen. Die Ansicht von LIM (1920) und COOPER (192.5), daB das 
Pigment der Neurohypophyse dem in der Reticularis der Nebenniere vorkommen
den gleicht, kann daher nicht bestatigt werden, da letzteres bekanntlich lipoid
haltig ist. 

Hinsichtlich des Verhaltens gegeniiber Osmiumsaure bestehen Unstimmig
keiten. Nach KOHN nimmt das Pigment in frisch en Praparaten in I %iger 
Osmiumsaure einen dunkleren, braunlichen oder schwarzlichgriinen Farbton an. 
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Die groBeren Schollen erscheinen mattglanzend mit breitem, dunkel olivfarbenem 
Saum. Auch nach vorhergehender Chromierung wird das Pigment durch 
Osmiumsaure leicht gebraunt, vereinzelte Kornchen und Haufchen auch ge
schwarzt. CLUNET und JONNESOO dagegen stellen eine Braunung durch Os
miumsaure in Abrede. SpateI' erklart JONNESOO (1913) seinen von KOHN ab
weichenden Befund daraus, daB er an Sektionsmaterial arbeitete, das lange in 
Formol gelegen war. In eigenen Untersuchungen fand ich, daB das Pigment 
auch frischer formolfixierter Gefrierschnitte durch 24stundiges Einlegen in 2%ige 
Osmiumsaure wedel' geschwarzt noch gebraunt wird. Ebensowenig kommt es bei 
Nachbehandlung del' osmierten Schnitte mit 70%igem Alkohol zu einer sekun
daren Schwarzung odeI' Braunung. Daraus geht hervor, daB sich auch durch 
Osmiumsaure keine Fett- odeI' Lipoidkomponente des Pigments feststellen laBt. 
Wenn KOHN vereinzelte Kornchen geschwarzt fand, so kann ich das bestatigen; 
es handelt sich dabei abel' nicht urn Pigmentkornchen, sondeI'll urn Fett
tropfchen, die ab und zu zwischen den Pigmentkornchen liegen und auch mit 
Sudan sichtbar gemacht werden konnen. 

1m frischen, unfixierten Zustand gelingt die Farbung des Pigments 
mit einer Reihe von basischen Teerfarbstoffen, wie Methylenblau, Thionin, 
Toluidinblau, Cresylviolett, AnilinvioleU usw., die man in verdunnten Losungen 
einwirken laBt. Besonders sehon ist die von KOHN empfohlene Farbung mit 
Neutralrot. 

Man legt dazu zerzupfte Stiickchen in eine schwache Losung von Neutralrot in 0,9%iger 
Kochsalzlosung und findet nach 15-30 Minuten die Pigmentkornchen leuchtend rot gefarbt, 
wahrend die granularen Korper nul' einen blaBrotlichen Ton angenommen haben. Zupf
praparate diesel' Art sind sehr lehrreioh. Die Farbung gliiokt am besten supravital an 
frischem Material, so lange die Kerne den Farbstoff noch nicht annehmen. 1m fixierten 
Praparat farbt Neutralrot nul' einzelne Kornchen (KaHN). 

Fur fixierte Praparate empfiehlt KOHN besonders Eisenhamatoxylin 
(namentlich naeh Sublimatfixierung), KIYONO GIEMSA-Losung, Buoy Methyl
grun-Pyronin nach PAPPENHEIM-UNNA. Nach meinen eigenen Erfahrungen gibt 
auch polychromes Methylenblau eine sehr seharfe schone Farbung des Pigments, 
man verwendet es zweckmaBig in Verbindung mit Saurefuehsin entsprechend del' 
Kolloidfarbung von KRAUS. Durch waBrige Losungen von Toluidinblau, Thionin, 
Methylenblau wird das Pigment intensiv blaugrun bis grun gefarbt. Bei del' 
Abstufung des Farbtons spielen Eigenfarbe des Pigments wie aueh Fixierung 
eine Rolle. Durch die genannten basischen Teerfarbstoffe werden aIle KoI'll
chen intensiv gefarbt, so daB sich im Gegensatze zum Pigment in del' Glia des 
Streifenhugels odeI' del' Substantia nigra kaum ein Korn findet, das seine gelbe 
Naturfarbe bewahrt hatte (SPATZ) 1. In Hamalaun, Safranin, Azoearmin, Eosin, 
Orange, Anilinblau bleibt das Pigment ungefarbt. Durch Kresofuchsin (und 
Resorcinfuchsin) wird es na.eh manchen Fixierungen bei langeI' Einwirkung 
gefarbt; nach anderen bleibt es ungefarbt. In Kernechtrot nimmt es eine sehwach 
rotliche Tonung an (s. Abb. 280). 

Die Natur des Pigments. Die Frage, welcher Gruppe von Pigmenten 
das del' Neurohypophyse zugehOrt, wird im Schrifttum nicht eindeutig beant
wortet. KOHN konnte sich keine bestimmte Meinung daruber bilden. OBERN
DORFER glaubt, daB es dem Lipofusein im Sinne HUEOKS zuzurechnen sei. 
LUBARSOH sehlieBt Melanin wie Lipofuscin aus, halt das eisenhaltige Pigment 
fur Hamosiderin und glaubt, daB aueh das eisenfreie hamoglobinogener Natur 
sei. STERN kommt zum Ergebnis, daB "die chemische Zusammensetzung des 
Pigments die von Melanin" zu sein scheint. Nach KIYONO ist das Pigment del' 

1 In pigmentreichen Altershypophysen beobachtete ioh ab und zu, daB einzelne grobe 
Pigmentkonglomerate ihre Eigenfarbe beibehielten. 
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Neurohypophyse trotz des haufig nachweisbaren Eisengehaltes wahrscheinlich 
zur Hauptsache ein proteinogenes Pigment. PUCCINELLI ist der Ansicht, daB das 
eisenfreie wie eisenhaltige Pigment den Lipofuchsinen nahesteht. 

Uberblickt man die oben mitgeteilten Reaktionen, so zeigt sich, daB das 
Hinterlappenpigment in seinen Eigenschaften keinem der bekannten Pigmente 
vollig entspricht. Von gewohnlichem braunen Abnutzungspigment (Lipo
chrom, Lipofuscin) unterscheidet es sich durch das Fehlen einer Lipoid
komponente wie durch seine Loslichkeit in Atzalkalien. Auch die Argentaffini
tat spricht gegen die Zugehorigkeit. Das Pigment der Neurohypophyse muBte 
also, wenn es trotz dieses Verhaltens den Abnutzungspigmenten zugerechnet 
werden sollte, ein solches ohne Lipoidkomponente und mit besonderen Eigen
schaften sein. Von Hamosiderin unterscheidet sich das Hinterlappenpigment, 
abgesehen davon, daB nur ein Teil des Pigments eisenhaltig ist, durch seine 
Bleichbarkeit und seine Loslichkeit in Atzalkalien. Am nachsten kommt es in 
seinen Reaktionen den Melaninen, mit denen es die Bleichbarkeit, die Argent
affinitat sowie die starke Widerstandsfahigkeit gegen Sauren und organische 
Losungsmittel gemein hat. Jedenfalls geht aus allem hervor, daB das Pigment 
eine spezifische, fUr den Hinterlappen charakteristische Substanz darstellt, die 
verschiedene Reifungs- und Alterungszustande aufweist. 

Die Menge des Pigments ist in den einzelnen Hypophysen sehr verschieden; 
trotzdem laBt sich bei einem Vergleich einer groBeren Zahl von Hinterlappen 
eine gewisse RegelmaBigkeit erkennen, bei der vor allem zwei Faktoren, das 
Alter und das Geschlecht, eine Rolle spielen. 

Feststellungen uber die Menge des Pigments mussen sich auf Serien oder 
zum mindesten auf Stufenschnitte grunden, da die V e r t e i I u n g des Pig men t s 
sehr ungleichmaBig ist. Gar nicht selten kann man beobachten, daB sich 100 
bis 200 fL von einem fast pigmentfreien Schnitt entfernt eine dichte Anhaufung 
von Pigment vorfindet. KOHN empfiehlt fur Vergleichszwecke vor allem mittlere 
Sagittalschnitte, da das Pigment in der Medianebene in der an den Drusenteil 
grenzenden Region am dichtesten gehauft sei. Weniger pigmentiert findet er 
die oberen Partien samt dem Stiel und weit geringer die seitlichen. ,,1st die 
Pigmentierung aber auf voller Hohe, dann erweitert sich ihr Verbreitungsbezirk 
nach allen Richtungen hin und dehnt sich auch auf die ganze Lange des Stieles 
aus." Nach STERN ist das Pigment gleichma13ig uber den Hinterlappen verteilt, 
die groBten Klumpen liegen aber in der Mitte des Lappens. PUCCINELLI, KIYONO 
wie COOPER finden das Pigment am starksten in der Grenzzone gegen den 
Drusenteil zu angehauft, BENDA (1932) namentlich in den hintersten Abschnitten 
der Neurohypophyse und gegen den Stiel zu. Auch ich traf es sehr haufig gerade 
in den letztgenannten Zonen an. 1m ubrigen bestehen aber derartige Schwan
kungen in der Verteilung des Pigments, daB sich keine bestimmte Regel auf
stellen laBt. Sicher ist aber ein mittlerer Sagittalschnitt nicht immer der, der 
am meisten Pigment zeigt. 

Was den EinfluB des Lebensalters auf die Menge des Pigments betrifft, 
so ist das Pigment in der Neurohypophyse des Neugeborenen noch sehr sparlich; 
nur ab und zu gluckt es hier, eine pigmenthaItige Zelle aufzufinden. Demgegen
tiber ist bei Kindern schon eine gewisse Zunahme zu verzeichnen. So stelIt 
LUBARSCH fest, daB unter 54 Hypophysen im Alter von 0-15 Jahren nur 7 
ganz pigmentfrei waren; sie lagen alle unter 5 Jahren. Vom 10.-20. Lebens
jahr fand KOHN regelmaBig Pigmentablagerungen. Vom 20.-30. ist es stetR 
nachweisbar, in seiner Menge aber sehr wechselnd. Vom 30. Lebensjahr auf
warts treten die Pigmentzuge reichlicher und gehauft auf. Zwischen dem 40. und 
.50. Lebensjahr traf KOHN regelmiiBig sehr reichliche und machtig entwickelte 
Pigmenthaufen an, nach dem 50. ausnahmslos sehr dichte und ausgedehnte 
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Anhaufungen. Vom 60. Lebensjahr an ist oft eine dunklere Farbung zu bemerken; 
die einzelnen Schollen sind oft grober und klumpig. Diese Beobachtungen 
KOHNS wurden im ganzen auch von spateren Untersuchern bestatigt. 

Der Alterszunahme des Pigments scheint aber eine gewisse Grenze gesetzt 
zu sein, ja im Greisenalter solI es auffallenderweise sogar zu einer deutlichen 
Abnahme kommen (KRAUS 1926). STERN (1932) findet die groBte Menge von 
Pigment in Hypophysen zwischen 40 und 60 Jahren vor. In Driisen uber dieser 
Altersstufe glaubt er einen Ruckgang feststellcn zu konnen; doch ist das dies
bezugliche Material STERNS klein und ohne Geschlechtsangabe. ORLANDI traf 
das Pigment bei Individuen uber 80 Jahren nur sehr sparlich an. Bei einer 
91- und einer 99 jahrigen war es sogar auBerordentlich gering. Auch in eigenen 
Praparaten fand ich bei 70--85 jahrigen (6 d', 3~) auffallend geringe Pigment
ablagerungen. Beobachtungen dieser Art sprechen dafur, daB das Pigment 
nicht lediglich Schlackenmaterial darstellt. 

Andererseits kommen auch individuelle Ausnahmen vor. So erwahnt KOHN 
z. B. sehr reichliche Pigmentablagerungen bei einem 15jahrigen idiotischen 
Knaben. 

Die obigen Feststellungen gelten namentlich fur das mannliche Geschlecht, 
beim weiblichen ist die Pigmentmenge im Durchschnitt wesentlich geringer 
(VOGEL, LUBARSCH, KIYONO). Meine eigenen Praparate haben mir diesen 
Geschlechtsunterschied bestatigt. So waren auch in der Hypophyse einer 45jah
rigen Hingerichteten die pigmenthaltigen Zellen trotz des Alters auffallend 
sparlich. Auch im Greisenalter ist die weibliche Hypophyse, wie auch die voraus
gehend angefuhrten Beispiele zeigen, meist sehr pigmentarm. 

Besonderes Interesse beansprucht der EinfluB der Schwangerschaft 
auf den Pigmentgehalt des Hinterlappens. Schon KOHN fand bei Graviden 
weniger Pigment als ihrem Alter entsprochen hatte. Auch STUMPF (3 FaIle), 
VOGEL und LUBARSCH (24 FaIle) berichten von einer auffallenden Pigment
armut bei Schwangeren, die auch bei der Mehrzahl der von mir untersuchten 
32 FaIle festzustellen war. 

VOGEL wie LUBARSCH machten diesen EinfluB der Schwangerschaft auch 
fur den oben erwahnten Geschlechtsunterschied verantwortlich; LUBARSCH 
sucht dies noch durch den Hinweis darauf zu stutzen, daB bei Kindern noch 
kein Geschlechtsunterschied im Pigmentgehalt besteht. Demgegenuber laBt sich 
einwenden, daB sich der Unterschied erst von der Geschlechtsreife an ent
wickeln konnte. Jedenfalls habe ich auch die Hypophyse von Frauen, die keine 
Schwangerschaft durchgemacht hatten oder bei denen sie schon lange zuruck
lag, im Durchschnitt pigmentarmer gefunden als bei Mannern gleichen Lebens
alters. Damit solI aber nicht bestritten werden, daB die an und fur sich schon 
pigmentarmere Hypophyse des Weibes durch Schwangerschaft noch eine weitere 
Verminderung ihres Pigmentgehaltes erfahrt. 

Die Ursache der Pigmentarmut des Hinterlappens bei Schwangeren und 
Wochnerinnen ist nicht geklart. VOGEL sucht sie in einer erhohten Sekretion 
des Vorderlappens und vermutet, daB das vorher abgelagerte Pigment infolge 
des gesteigerten Stoffwechsels wieder resorbiert wird. KIYONO halt es fUr mog
lich, daB die Pigmentbildung auf einem nicht naher geklarten Parallelismus 
zwischen Keimdrusen und Hypophysenfunktion beruht, also hormonal beein
fluBt wird. Beweise fur diese Mutma13ungen stehen noch aus. 

Verschiedentlich wurde auch ein EinfluB krankhafter Prozesse auf den 
Pigmentgehalt der Neurohypophyse angenommen. So hielt B. FISCHER (1910, 
1912) das Pigment fur ein pathologisches Produkt, das etwa eine braune Atrophie 
des Hinterlappens bei Schadigung desselben darstelle, eine Auffassung, die 
heute nicht mehr haltbar ist. VOGEL trifft bei Hirnkranken eine auffallende 
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Vermehrung des Pigments an, L17BARSCH bei Paralyse. Andererseits wird von 
VOGEL, LUBARSCH wie KIYONO ein EinfluB kachektischer Zustande in Abrede 
gestellt. Letzterer findet den Pigmentgehalt auch unabhangig vom Grade der 
braunen Pigmentierung anderer Organe wie des Herzens und der Leber. Auch 
zu Krankheiten mit verstarktem Biutzerfall besteht keine Beziehung, ebenso
wenig zu einer Nekrose des Vorderlappens, Infiltration des Stieles odeI' del' 
Hypophysenkapsel (KIYONO). Bemerkenswert erscheint mil' die Angabe von 
)hISSER, daB bei einem Fall von Myxodem (Atrophie del' Schilddriise) im 
HinterIappen eine Pigmentvermehrung nachzuweisen war. Diese Beobachtung 
erinnert an die experimentelle Feststellung von TRAUTMANN (1915), daB es bei 
Ziegen nach Thyreoidektomie zu einer auffallenden Zunahme des Pigmentgehaltes 
del' Neurohypophyse kommt, ein Ergebnis, das urn so beachtenswerter ist, als 
der Pigmentgehalt des Hinterlappens bei normalen Ziegen nur sehr gering ist. 

All diese Beobachtungen haben auch eine Bedeutung fiir die Frage der Her
kunft des Pigments, die iiberaus verschieden beantwortet wird. Nach KOHN 
entsteht das in den GIiazeIlen liegende Pigment weder durch einen Zerfall von 
Fasersubstanz noch durch phagocytare Aufnahme von pigmentierter Substanz, 
sondern wird innerhalb der GIiaelemente selbst gebildet. Dabei gehort es ent
weder zur normalen Lebenstatigkeit dieser Elemente, pigmentierte Substanz 
aufzubauen, odeI' sie werden durch besondere auBere Umstande in die Lage 
gebracht, solche Stoffe aufzuspeichern. 1m iibrigen glaubt KOHN, daB das 
Pigment ein Abbauprodukt der GIia darstellt. ST17MPF laBt das Pigment beim 
Zerfall eingewanderter VorderIappenzeIlen entstehen. Das dabei freigewordene 
Pigment solI vom Saftstrom weitergefiihrt werden, urn dann von verschieden
artigen ZeIlen des Hinterlappens resorbiert zu werden. Auch VOGEL halt es 
fiir das wahrscheinlichste, daB das Pigment aus den zugrunde gehenden Vorder
lappenzellen entsteht, nimmt abel' zwei verschiedene, nebeneinander herlaufende 
Prozesse an: einmal Zerfall von eingewanderten Zellen des Hinterlappens, ahn
lich wie es auch STUMPF beschreibt; ein anderer Teil der eingewanderten Zellen 
soIl sich dagegen zunachst in sog. "Pigmentkorper" verwandeln, tiber die schon 
S. 415 Niiheres gesagt wurde. TRAUTMANN (1915) schlieBt sich diesel' Auffassung 
an und halt es fUr sehr wahrscheinlich, daB zwischen einwandernden Zellen 
und Pigmentanhaufungen e.in gewisses Korrelationsverhaltnis besteht. Das 
Pigment selbst betrachtet TRAUTMANN als ein Abfallsprodukt. JONNESCO (1913) 
nimmt an, daB das Pigment aus eosinophilen Zellen entsteht, die aus dem Vorder
lappen eingewandert sind. Dabei solI es zunachst zu einer Degeneration del' 
Kerne durch Karyolyse und Karyorhexis kommen, in deren Verlauf sich del' 
Inhalt des Kernes zu Propigment umbildet. Es wiirde dies nach der Auffassung 
JONNESCOS offensichtlich der von mil' in Abb. 277a wiedergegebenen, aber ganz 
andel'S gedeuteten Struktur entsprechen. 1m weiteren Verlauf soIl sich das 
Propigment fortschreitend zu Pigment umbilden (etwa Abb. 277 c und 276a zu 
vergleichen), um dann schlieBlich nach Verschwinden des Protoplasmas als 
Pigmentmasse frei im Parenchym zu liegen. Von hier solI es durch primitive 
Zellen del' Neuroglia aufgenommen werden, die dadurch zu Pigmentzellen werden. 
AuBerdem sollen sich nach JONNESCO auch hyperplastische abgewanderte En
dothelzellen del' GefaBe an der Pigmentaufnahme beteiligen. 1m Gegensatze 
zu STUMPF, VOGEL, JONNESCO, STENDELL, TRAUTMANN, SCH()NIG lehnt KIYONO 
jeden Zusammenhang zwischen "Einwanderungszellen" und Pigmentbildung abo 
KIYONO halt die Annahme fiir denkbar, daB namentlich in del' Grenzzone von 
Driisenteil und Hinterlappen ein lebhafter Stoffwechselaustausch herrscht, der 
den eigenartigen Pigmentniederschlag zur Folge hat. Die weitere Verbreitung 
des Pigments im HinterIappen und Stiel fiihrt KIYONO auf einen gegen den 
Stiel gerichteten Saftestrom zuriick. Auch BENDA (1932) halt eine genetische 
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Beziehung zwischen Basophilen und Pigment fUr unbewiewn und ziemlich un
wahrscheinlich. Ais Gegengrunde fUhrt er an, daB zwischen der Menge der 
Basophilen im Nervenlappen und dem Pigmentgehalt keinerlei konstantes Ver
haltnis besteht; daB Ansammlungsstatte der Basophilen und des Pigments nicht 
im geringsten ubereinstimmen und schlieBlich, daB weder Basophile mit Pigment
kornern, noch Pigmentzellen mit basophilen Granula zu sehen sind. 

Eine ganz abweichende Ansicht entwickelt TELLO, der das Pigment auf 
einen Zerfall nervoser Elemente des Hinterlappens zuruckfUhrt. Nach ihm sollen 
letztere unter dem Druck der einwandernden Drusenzellen zugrunde gehen, 
das dabei entstehende Pigment aber von Gliazellen, die als "Abraumzellen" 
im Sinne von MERZBACHER funktionieren, aufgenommen werden. Indessen wird 
man in Praparaten mit vollstandig impragnierten Nervenfasern auch zwischen 
kraftigen Herden von basophilen Intermediazellen vergeblich nach den zu 
Pigment zerfallenden Nervenfasern suchen. 

LUBARSCH endlich folgert aus dem teilweisen Eisengehalt des Pigments, 
daB die Hypophyse ein am Eisenstoffwechsel beteiligtes, wahrscheinlich blut
korperchenzerstorendes Organ ist. Er glaubt, "zwischen verstarktem Blut
zerfall und starkerer Durchlassigkeit der BlutgefaBe und der Menge des eisen
haltigen Pigments" gewisse Beziehungen gefunden zu haben. Auch hier fehIt 
vor allem der Nachweis eines Erythrocytenzerfalls, der von LUBARSCH fUr den 
Hinterlappen ebensowenig erbracht wurde, wie von POPA fur den Vorderlappen 
(vgl. S. 237). BENDA (1932) lehnt eine Beziehung zwischen Hinterlappenpigment 
und Blutfarbstoff abo 

BENDA verweist dabei auf einen Fall von allgemeiner Hamosiderose bei Pigmentcirrhose 
der Leber, bei dem der ganze Driisenlappen mit groBen Mengen von Hamosiderin angefiillt 
war, der Hinterlappen dagegen keine Spur von Hamosiderin, wahl aber groBe Mengen des 
eisenfreien Pigments in der gewohnlichen Anardnung enthielt. 

PUCCINELLI betrachtet das Hinterlappenpigment als Abnutzungspigment. 
STERN (1932) weist darauf hin, daB das Pigment im Greisenalter an Menge ab
nimmt. Nach ihm ist es daher nicht einwandfrei erwiesen, daB das Pigment 
der Neurohypophyse das Produkt einer Zelldegeneration ist. 

Bei kritischer Abwagung der Angaben des Schrifttums und Berucksichtigung 
eigener Untersuchungen halte ieh es fUr sicher, daB das Pigment der mensch
lichen Neurohypophyse weder durch Zerfall noch durch Umwandlung baso
philer Intermediazellen entsteht. Die von VOGEL und anderen als Ubergangs
stadien gedeuteten "Pigmentkorper" stellen besondere Bildungen der Pituicyten 
dar, die mit den eingewanderten Basophilen nichts zu tun haben. Das Pigment 
gelangt auch nicht durch Phagocytose in den Zelleib und in die Fortsatze der 
Pituicyten, sondern bildet sich in diesen von kleinsten Kornchen an durch 
endocellulare Vorgange. Die schon von KIYONO aufgeworfene Frage, "ob das 
Pigment fUr das Hypophysensekret (besser gesagt die Hinterlappenhormone) 
bedeutungsvoll ist, oder nur eine Schlacke darstellt " , kann jedoch auch heute 
noch nicht entschieden werden. 

tt) Die Adenopituicyten. 
Neben den in den 'Vorausgehenden Abschnitten beschriebenen Formen von 

Pituicyten findet sich noch eine vierte, die durch ihre plumpe cytoplasmareiche, 
mehr oder weniger fortsatzlose Gestalt gekennzeichnet ist. Zellen dieser Art 
seien wegen ihres drusenzellartigen Charakters als Ad e n 0 pit u icy ten bezeichnet. 
Ein Teil der Zellen liegt einzeln zwischen den Geflechten der Nerven- und Pitui
cytenfasern, ein anderer bildet kleinere oder groBere Gruppen. Der Kern der 
Adenopituicyten zeigt je nach deren Funktionszustand ein wechselndes Aus
sehen. Bei jungen und vollentwickelten Stadien ist er rundlich oder oval und von 
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mittlerem Chromatingehalt. Das Chromatin ist in Form kleiner Kornchen liber 
das zarte Liniengerust verteilt. Die Begrenzung des Cytoplasmas, das feine Korn
chen enthalt, ist haufig verschwommen und unscharf. Deutlicher tritt es hervor , 
wenn es ahnlich wie bei anderen Pituicytenformen mit Pigmentkornchen oder 
deren V orstufe angefullt ist. 

In fortgeschrittenen Entwicklungsstadien kommt es zu einer zunehmenden 
schaumartigen Vakuolisation des Cytoplasm as (s. Abb. 282), wobei auch in frisch 
und gut fixierten Praparaten oft der Eindruck einer syncytial zusammenhangen
den Zellmasse entsteht. Der Inhalt der Vakuolen besteht, wie Farbeversuche 
mit Sudan, Nilblausulfat, Osmiumsaure u. dgl. ergeben, nicht aus Fett, sondern 
einer substanzarmen, eiweiBhaltigen Flussigkeit. An den Kernen kommt es zu 

Abb. 282. Adenopituicyten aus der Neuroh)'pophyse 
eines 25 jiihrigen. Das Cytoplasma der ZeBen ist viel
fach stark vakuolisiert, ein Teil der Kerne zusammen
gcschrumpft und hyperchromatisch. Die in der Mitte 
der Abbilclung gelegenen Zellen sind in voller Auflosung 
begriffen. xK hellblau granulierter x-Korper. Hinger. 
25.Jahre. <1. Fix. Susa(durch Gefiif3injektion). Paraffin. 

5 fl. Azan. Vergr. 1: 920. 

einer allmahlichen Schrumpfung; 
der Umril3 wird unregelmaBig, zer
knittert, das Innere hyperchroma
tisch (s. Abb. 282). SchlieBlich geht 
die ganze Zellmasse unter Schwund 
der Kerne in Sekretblasen uber. Der 
ganze in der Abbildung deutlich zu 
verfolgende ProzeB ist wohl im Sinne 
einer holokrinen Sekretion zu deuten. 

Kilrzlich wurde von GERSH (1939) in 
der Neurohypophyse der Ratte eine bc
sondere Zellform beschrieben, die sich 
durch ihr Verhalten und ihre Cytoplasma
einschlilsse deutlich von den Neuroglia
zellen des Zentralnervensystems unter
scheidet. GERSH bezeichnet sie als G I a n
d ular cells. Die Zellart ist bei der Ratte 
dadurch charakterisiert, daB sich in ihrem 
Cytoplasm a zahlreiche Tri:ipfchen vor
finden, die reich an ungesattigten Neu
tralfetten sind. Sie stellen kein phago
cytiertes Material dar, sondern stehen in 

enger Verbindung pit der intracellularen Tatigkeit, die die Produktion spezifiseher Wirk
stoffe begleitet. Ahnliche Tropfchen kann GERSH in entsprechenden Driisenzellen der 
Maus nachweisen, wahrend die Zellen bei Rind und Taube Kornchen enthalten, die keine 
Lipoidreaktion geben und wahrscheinlich eiweiBartiger Katur sind. Es bestehen demnach 
in dieser Hinsicht zwischen den einzelnen Tierarten Unterschiede. Es ist daher moglich, 
daB die in der Ratte beschriebenen "Glandular cells" den Adenopituicyten des Menschen 
entsprechen. 

Nach GERSH sezernieren die von ihm beschriebenen Zellen das Adiuretin, wobei aber 
die in den Zellen sichtbare Lipoidsubstanz nicht identisch ist mit der lipoidfreien anti
diuretischen Substanz, mi:iglicherweise aber eine Vorstufe derselben darstellt. Die Drilsen
zellen lassen sich nicht nur im Hinteriappen, sondern - in verminderter Menge - auch im 
Hypophysenstiel und im Bereich der Eminentia mediana nachweisen, den gleichen Stell en, 
an den en sich auch Adiuretin vorfindet. Die Drilsenzellen zeigen cytologische Veranderungen, 
die mit physiologischen Schwankungen in der Sekretion des Adiuretins parallel gehen und 
sich auch experimentel! beeinflussen lassen. Das Adiuretin wird durch die Drilsenzellen des 
H.irnteils gebildet, deren Tatigkeit durch das Supraoptico-hypophyseal-System geregelt 
wlrd. 

Die "Glandular cells" von GERSH entsprechen vielleicht den "Schaumzellen", die 
BAILLIF (1938) in der Neurohypophyse der Ratte beschrieb und deren Cytoplasm a in gewi:ihn
lichen Schnittpraparaten ein schaumiges Aussehen zeigt. Dies ist umso wahrscheinlicher als 
BAILLIF in osmierten Praparaten die Vakuolen mit einer osmiophilen Substanz gefill!t fand. 

xx) Die sog. N euroepithelzellen des H interlappens. 

Gelegentlich trifft man im Hinterlappen alterer Individuen auf eine An
sammlung cytoplasmareicher Zellen, die sich durch ihre GroBe wie ihre eigen
tumliche Granulierung von allen oben beschriebenen Pituicytenformen deutlich 
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unterscheiden. Ein Beispiel hierfiir gibt Abb. 283; der im Ubersichtsbild wieder
!Yegebene kleine Herd liegt im Hinterlappen einer 47jahrigen Hingerichteten, 
deren Hypophyse im iibrigen vollig normale Verhaltnisse darbot. Charakte
ristischerweise ist die Zellgruppe durch keinerlei Kapsel yom umgebenden Gewebe 
abgetrennt. Dementsprechend dringen auch die umgebenden Blutcapillaren 
mit begleitenden Gitterfasern in reichl~cher Menge :on allen Seiten her in ~as 
Gewebe ein, urn sich in ihm zu verzweIgen. Auch dIe Nervenfasern setzen slCh 
entgegen einer Angabe 
von PRIESEL ohne ihren 
Verlauf zu andern zwi
schen den Zellen des 
Knotchens fort (s. Ab
bildung 284). 

Schon aus dem Uber
sichtsbild ist ersichtlich, 
daB sich ein groBer Teil 
der Zellen durch be
trachtliche GroBe aus
zeichnet. Durchmesser 
von 37 X 42lt sind keine 
Seltenheit, solche von 
25-35 It sogar haufig. 
Dazwischen liegen aber 
auch kleinere Zellen von 
12-15 It und weniger. 
Die Gestalt der Zellen 
wechselt. Sehr oft finden 
sich rundliche oder ovo
ide Formen. Auch poly
edrische Zellen mit ab
gerundeten Kanten sind 
oft zu sehen; aber auch 
spindelformige und ge
streckte Formen kommen 
vor. 1m Vergleich zur 
ZellgroBe ist der stets ex
zentrisch liegende Kern 

Abb.283. KIeiner Herd von NeuroepitheIzeIIen im HinterIappen einer 
45 jahrigen. Der Herd geht ohne scharfe Abgrenzung unmittelbar in 
das umgebende Parenchym des Hinterlappens tiber. Einzelne Zellen 
zeigen eine Hyperchromasie des CytopIasmas. Hinger. 45 Jahre. 'i'. 

Fix. Carnoy. Celloidin· Paraffin. REGAUDsch es Hiimatoxylin. 
Vergr. 1: 183. 

als klein zu bezeichnen (Durchmesser 7,5-10 It). Er ist gewohnlich rund
lich, blaschenformig, nicht sehr chromatinreich. Bei seiner randstandigen 
Lage und der GroBe der ZeBen ist es verstandlich, daB er im Schnittpraparat 
haufig nicht getroffen ist und dadurch Kernlosigkeit vorgetauscht wird. 
Auch zweikernige Zellen kommen vor. Das Cytoplasma, das von einer 
zarten, aber deutlich erkennbaren Membran umschlossen wird, ist mit feinen, 
eigenartigen Kornchen angefiillt, die sich verhaltnismaBig schwer farben, 
d. h. sie nehmen alle moglichen Farbstoffe schwach an - sie "\\rurden des
halb im Schrifttum auch als amphophil bezeichnet - ohne sich jedoch mit 
irgendeinem der Farbstoffe scharf und elektiv zu farben. Bei Hamalaunfarbung 
erscheinen sie blaBgrau, bei Hamalaun-Eosinfarbung blaBrot, desgleichen bei 
Giemsafarbung, bei MASsoNscher verwaschen blauviolett, mit Kresofuchsin 
verwaschen grauviolett, bei Azan graublau bis blaBviolett. In Thionin oder 
Toluidinblau bleiben die Kornchen ungefarbt. In Eisenhamatoxylin ist die 
Mehrzahl derselben nur unscharf grau gefarbt; dazwischen sind sehr feine, 
staubformige Kornchen und ab und zu auch einzelne grobe, schwarz gefarbtc 
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Korner sichtbar. Jedenfalls unterscheiden sich die Gmnula durch ihr farberisches 
Verhalten von allen Granulaarten des Drlisenteils; aber auch von den chromo
phoben Kornchen des Pituicyten (s. S. 413) sind sie verschieden. Gegenliber Fett
farbstoffen verhalten sie sich negativ. In Bielschowskyprapamten zeigen sie 
mailige Argentophilie. In der Mitte der groilen Zellen ist oft ein dem Zentro
plasma entsprechender Hof mit einem Zentrosom sichtbar. 

Die Zellen wurden zum erstenmal von STERNBERG (1921) in einer tumor
artigen ZeIlanhaufung im Hinterlappen eines an Magencarcinom verstorbenen 

Abb.284. NeurocpitheIzeIlen aus dem HinterIappen. Die Nervenfasern, 
die in groBer ZahI auch zwischen den N euroepitheIzeIIen verIaufen, sind 
schwarz impragniert. Z ZentropIasma; aueh in einigen anderen ZeIIen 
siehtbar. Ein Teil der Zellen erscheint kernIos, da die Kerne auIJerhaIb 
der Schnittebene liegen (s. z. B. rcehte obere Ecke). Hinger. 45 Jahre. 
'/. Fix. Carnoy. Celloidin· Paraffin. 10/,. Impriignation nach BODIAN. 

Vergr.1:325. 

65jahrigen Mannes be
obachtet. Ubereinstim
mende Gebilde beschrie
bendannPRIESEL (1922b, 
20 FaIle), SIMONDS und 
BRANDES (1925, 8 FaIle), 
KIYONO (1926, 7 FaIle), 
KRAUS (1926), LOFFLER 
(1930, 15 FaIle) und 
HAMPERL (1936). 

Die Geschwlilstchen 
konnen einen Durchmes
ser von 0,25-1 mm er
reich en; sie sind dann 
dank ihrer rein weiBen 
Farbe schon mit freiem 
Auge zu erkennen. Die 
kleineren sind nur mikro
skopisch nachweisbar. 
Die Angaben liber ihre 
Lage sind verschieden. 
Nach PRIESEL bevorzu
gen sie "die Mittellinie 
und da namentlich den 
Hypophysenstiel", einige 
Male tmf er sie auch in 
dossen 0 berstenA bschnitt 
vor dem Tuber cinereum. 
SIMONDS und BRANDES 
beobachteten Sle mit 
einer Ausnahme in einem 

posterolateralen Quadranten dos Hinterlappens. KIYONO fand sie in den meisten 
Fallen in der Mitte des Hinterlappens oder im Hypophysenstiel. LOFFLER 
dagegen konnte "keine Bevorzugung der Mittellinie" feststellen. Die von mir 
beobachteteAnsammlung liegt in der mittleren oberen Region des Hinterlappens. 
Aus all dem geht hervor, daB die Lage wechselnd. ist. Ein Geschlechts
unterschied in der Haufigkeit des Vorkommens scheint nicht zu bestehen; 
LOFFLER findet beide Geschlochter gleich beteiligt. Das Alter scheint einen 
gewissen EinfluB zu besitzen: die Knotchen wurden zumeist bei Individuen iiber 
40 ,Tahren gefunden. Nur SIMONDS und BRANDES berichton von einem 32- und 
einem 35jahrigen Fall. 

GroBe Gegensatzlichkeit besteht in der Den tung der Zellen. STERNBERG 
selbst hielt das von ihm beobachtete Knotchen fUr ein Choristom aus mangelhaft 
ausgereiften neurogenen Elementen. Auch PRIESEL nimmt an, daB die Zellen 
in genetischer Beziehnng zum Neuroepithel des primitiven Trichters stehen, 
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also vom Gewebe der Neurohypophyse nicht prinzipiell verschieden sind. Er 
fiihrt sie auf Reste vom primaren Neuroepithel zuriick, die innerhalb dieser 
Gegend abnorm lange liegen bleiben, vielleicht durch das fortschreitende Organ
wachstum an andere Stellen verlagert werden, um im spateren Leben sich unter 
Beibehaltung des epithelahnlichen Charakters weiter zu differenzieren. Zur 
Bekraftigung der Auffassung einer gliOsen Natur bzw. neuroepithelialer Genese 
der Zellen fiihrt PRIESEL an, daB man ahnliche groBe Zellen fast regelmaBig 
hier und da in der Neurohypophyse antrifft. Ferner verweist er auf eine Ab
bildung von KOHN (1910, Tafel XV, Abb. 1), in der ganz ahnliche Zellen zu 
sehen sind, die KOHN als "Gruppe groBer, protoplasmareicher Gliazellen" be
zeichnet. SIMONDS und BRANDES deuten die Zellen als retrogressiv (krankhaft) 
veranderte Gliazellen. KIYONO geht auf die Frage der Herkunft nicht naher ein, 
die Bezeichnung der Zellen als Neuroepithelanhaufungen liiBt aber seine Auf
fassung erkennen. KRAUS hebt (wie PRIESEL) hervor, daB im Hinterlappen 
regelmaBig einzeln oder in kleinen Gruppen gleichartige Zellen vorkommen, die 
ependymaren Bildungen nahestehen. 1m Gegensatze dazu betrachtet LOFFLER 
die Zellanhaufungen als Adenome, die durch gewachsmaBige Wucherung aus 
eingewanderten groBen Epithelzellen entstehen, die vom indifferenten Epithel 
der RATHKEschen Cysten oder des Trichterlappens abstammen. Danach 
wiirden die Zellen genetisch der Adenohypophyse angehOren. HAMPERL schlieB
lich zahlt die Zellen dem von ihm aufgestellten und in den verschiedensten 
Organen beobachteten Zelltypus der Onkocyten zu; sie seien aus einwandernden 
Basophilen oder allgemeiner aus einwandernden Zellen der RATHKEschen Cysten 
entstanden, gleichgiiltig ob und wie sie friiher differenziert waren. 

Nach meinen eigenen Untersuchungen mochte ich annehmen, daB die in 
den Abb.283 und 284 wiedergegebenen Zellen genetisch der Neuroglia zu
gehoren. Fiir eine Entstehung aus Parenchymzellen des Driisenteils der Hypo
physe im Sinne von LOFFLER und HAMPERL konnte ich keine Anhaltspunkte 
gewinnen. 

Die Moglichkeit, daB sich die Neuroepithelzellen auf embryonale Reste des 
Processus infundibularis zuriickleiten, ist m. E. durchaus gegeben, obwohl von 
manchen Autoren (wie z. B. von LOFFLER) darauf hingewiesen wird, daB die 
Zellen bisher noch niemals in kindlichen oder jugendlichen Hypophysen nach
gewiesen wurden. Dies trifft fiir ausdifferenzierte Herde zu, dagegen erscheint 
es mir unwahrscheinlich, daB die Feststellung auch fiir undifferenzierte Herde 
Giiltigkeit besitzt. 

DaB Reste oder Absprengungen des Recessus infundibularis zeitlebens er
halten bleiben konnen, laBt sich sehr schon an den von Neuroepithel- oder Epen
dymzellen ausgekleideten Cysten erweisen, die man gelegentlich im Hinter
lappen antrifft (s. z. B. Abb. 46, S. 65 bei einem 25jahrigen Mann). Cysten 
solcher Art wurden auch von LANGER (1892) beschrieben. Das Epithel dieser 
Cysten finde ieh von sehr verschiedenem Aussehen. Zum Tell sind es kleine cyto
plasmaarme, mit undeutlichen Zellgrenzen versehene Zellen, zum Teil gleichen 
sie abgeplatteten Endothelzellen, wieder andere stellen groBe, cytoplasmareiche 
polygonale Zellen dar, die schlieBlich sogar den oben beschriebenen Neuro
epithelzellen ahnlich werden konnen. Nach all dem ist die Herkunft dieser 
Cysten aus dem urspriinglichen Neuroepithel des Processus infundibularis nieht 
zu bezweifeln, obwohl einschlagige Beobachtungen an kindlichen Hypophysen 
sparlich sind. 

Bei Embryonen sind abgesprengte Neuroepithelherde haufig anzutreffen 
(s. auch Abb. 18, S. 30). Die Herde konnen dabei im Innern der Hinterlappen
anlage wie an deren Oberflache liegen. Hierher gehort auch die von HABERFELD 
(1910) beschriebene, von Ependymepithel ausgekleidete Cyste, die er bei einem 
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Embryo von 36 cm Lange am unteren Pol des Hinterlappen vorfand, die von 
kernreicher Glia umgeben war. Auch bei 4 weiteren Embryonen traf HABER
FELD ahnliche Gebilde. Unter 12 Neugeborenen waren lOmal Gliazellhaufen 
mit gut erhaltenen Ependymzellen nachzuweisen, unter 3 Kindern und 10 Er
wachsenen dagegen nur einmal und zwar bei einem 31/ 2 Monate alten Kind. Er 
lag in diesem Fane am oberen Pol des Hinterlappens. 

AuBer mikroskopisch kleinen Ependymcysten und Neuroepithelien fand ich 
in 2 Fallen (bei einem 25 jahrigen und einem 30 jahrigen) unter der dorsalen 
Oberflache des Hinterlappens eine flachenhaft ausgebreitete Schicht von cyto
plasmareichen polygonalen Zellen mit zum Teil fein gekorntem Cytoplasma, die 
ihrem Aussehen nach zwischen Adenopituicyten und Neuroepithelzellen standen, 
eine Beobachtung, die mich mit veranlaBt, all diese Gebilde auf einen gemein
samen Ursprung zuriickzufiihren. 

c) Das Nervengewebe des Hinterlappens. 

IX) Die Frage des Vorkommens von Ganglienzellen. 

Die Herkunft des Hinterlappens aus dem Anlagematerial des Zwischenhirns 
macht es verstandlich, daB lange Zeit immer wieder nach dem Vorkommen von 
Ganglienzellen gefahndet wurde, urn so mehr, als im Gewel?e des Hinterlappens 
sehr haufig Gebilde anzutreffen sind, die eine gewisse Ahnlichkeit mit der 
genannten Zellart besitzen. 

Der erste Autor, der auf diese an Ganglienzellen erinnernden Formelemente eingehender 
hinweist, ist VIRCHOW (1857). Er vermag aus der Masse des Hinterlappens groBere, gewohn
lieh naeh zwei Riehtungen in Fasern auslaufende Elemente zu isolieren, "die in der Mehr
zahl eine groBere und eine kleinere bauehige Ansehwellung, seltener zwei groBere Ausbuch
tungen zeigen. In ihnen ist ein gelblich-braunlicher Stoff in der Form kleiner Korner vor
handen. Kerne pflegen in ihnen nicht deutlich zu sein. Von ihren Enden gehen lange, 
scheinbar platte und zuweilen leicht varicose Fasern aus, die mir manchmal untereinander 
zu anastomosieren sehienen. Zuweilen gelang es mir auch, blasse groBcre Elemente .. von 
rundlicher oder langlicher Form zu finden. AIle diese Teile haben eine sehr groBe Ahn
lichkeit mit GanglienzeIlen, gleich wie die ganze Bildung des hinteren Hypophysislappens 
sich zunachst dem Habitus grauer Nervensubstanz anschlieBt." Zuletzt hebt VIRCHOW 
jedoch hervor, daB er nicht imstande war, einen wirklichen Zusammenhang mit deutlichen 
Nervenfasern aufzufinden. 

LUSCHKA (1860) konnte beim erwachsenen Menschen nur vor dem Ubergang des Trich
ters in den Hinterlappen "sehr wenige, meist bipolare GanglienzeIlen" beobachten, "welche 
iibcrdies gewohnlich in einer eigentiimlichen Entartung begriffen sind." 1m Hinterlappen 
selbst vermiBte LUSCHKA dagegen "Formbestandteile, die unzwcifelhaft als Ganglienzellen 
angesprochen werden konnen". "Wohl aber gelingt .. es leicht, fast in jedem Objekt Kornchen 
zur Ansicht zu bringen, welche mit jenen gewisse Ahnlichkeit haben. Namentlich kommen 
sehr oft Formen zur Beobachtung, welche an bipolare Ganglienzellen erinnern. Es sind 
langlichrunde Gebilde, welche an den Polen in zart konturierte, lei!";ht zerstiirbare Faden 
auslaufen. Trotz aller Bemiihungen habe ich mit Sicherheit einen Ubergang derselben in 
dunkel konturierte Nervenrohrchen bis jetzt nicht nachweisen konnen. Wahrend die 
Auslaufer ganz gleichartig und blaB sind, zeigt sich der mittlere aufgetriebene Abschnitt 
blaBbraunlich gefarbt und grob granuliert." Bei verschiedener Einstellung und nach langerer 
Einwirkung von Essigsaure glaubt er in ihnen auch die Umrisse eines Kernes nachweisen 
zu konnen. "AuBer diesen kommen auch andersartig geformtc Korper von gleicher Zu
sammensetzung namentlich mehr verastigte, sowie solche vor, welche sehlauchartig in dic 
Lange gezogen, aber von sehr ungleieher Breite und gewohnlieh mit spitzen Enden ver
sehen sind. In manchen derartigen Gebilden habe ieh mehrere Kerne naehweisen konnen. 
Aueh ganz runde, mit 1-2 Nuclei versehene, im iibrigen blaBbraunlieh grab granulierte 
Korper werden stets in groBerer Anzahl vorgefunden." Was die Bedeutung der Korper 
betrifft, so glaubt LUSCHKA einige Berechtigung zur Annahme zu haben, "daB es entartete, 
in ihrer Substanz vielleicht in fett- und pigmentartige Molekiile zerfallene Ganglienzellen 
sein werden, welche viellEicht durch die verschiedenartigen, in den Trichter hinein statt
findenden Wucherungen in ihrer Kontinuitat mit den beziiglichen Nervenrohren gestiirt 
worden sind". 
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Liest man heute diese Schilderungen von VIRCHOW und LUSCHKA, so besteht 
kein Zweifel, daB es sich bei den von ihnen beschriebenen Strukturen keinesfalls 
um Ganglienzellen, sondern um die S.406 niiher beschriebenen Anschwellungen 
der Pituicytenfasern handelt, die haufig auch Einlagerungen von Pigment 
zeigen (s. S. 413). Das gleiche gilt von den Angaben NEuBERTs (1909), der 
ohne Bedenken von reichlichen, von gut ausgebildeten, von kernlosen, pigmen
tierten, verkalkten, glykogenhaltigen GangIienzellen des Hinterlappens spricht 
und darunter offensichtlich die namIichen Gebilde versteht, die auch von 
VIRCHOW und LUSCHKA beschrieben wurden 1. 

Ein liberzeugter Verfechter des Vorkommens von GangIienzellen war BERKLEY 
(1894), der die Infundibulargegend des Hundes einschlieBIich der Hypophyse 
vorwiegend mit Hilfe der Golgimethode untersuchte. Die Deutung BERKLEYs 
erwies sich spater, wie vorausgenommen sei, als irrig; die Beobachtungen an 
sich sind jedoch sehr sorgfaltig und gerade in HinbIick auf die neueren Unter
suchungen liber die Form der Pituicyten nicht ohne Interesse. Es ist moglich, 
daB die Fortsatze der Pituicyten in einzelnen Fallen durch die Golgimethode 
vollstandiger zur Darstellung gebracht werden als durch die HORTEGASche 
Methode. 

BERKLEY unterscheidet nehen Neurogliazellen 6 verschiedene Gruppen von Ganglien
zellen, die er folgendermaBen charakterisiert: 1. Sehr groBe pyramidenformige oder 
ovale ~ellen. Sie besitzen einzelne kraftige Dendriten, die sich allmahlich in immer 
feinere Aste aufteilen. Ein als Neurit gedeuteter Fortsatz gi.~t in der Nahe des Zelleibes 
nur wenige Kollaterale ab, teilt sich aber spater in zahlreiche Aste, die zum Teil an anderen 
Zellenendigen. 2.MittelgroBe pyramidenformige und unregelmaBige ovale Zellen, 
deren Dendriten meist kurz sind, mit Ausnahme eines sehr langen, der sich aber nicht stark 
verastelt und oft durch zahlreiche kurze hiirchenartige Fortsatze gekennzeichnet ist. Unter 
den Dendriten kann immer einer unterschieden werden, der sein Kaliber nicht so rasch 
vermindert und sich auf lange Strecken hin verfolgen .~aBt. Jede Zelle besitzt einen Neu
riten. 3. Flaschenformige Zellen, die mit ihren Asten ein betrachtliches Gebiet be
decken, aber nicht die feingefiederte Aufteilung zeigen wie die unter 1. angefiihrten Zellen. 
Ihre feinen Aufzweigungen enden frei im Gewebe, oft mit kleinen Knopfchen. Die Zellen 
besitzen 2--4 Fortsatze, die schwer iiber langere Strecken zu verfolgen sind und in einem 
feinen Netzwerk zu endigen scheinen. 4. Kleine flaschen- oder pyramidenformige 
Zellen, die nicht sehr zahlreich sind. Sie zeigen basal nur einige kE-rze Fortsatze; apikal 
dagegen besitzen sie einen sehr langen Fortsatz, der einzelne laterale Aste abgibt, die pinsel
formig endigen. 5. Kleine rundliche Zelle mit zahlreichen stark verastelten Dendriten, 
die zahlreiche stachelige oder knotige Fortsatze aufweisen. 6. Zellen, die kleiner als die unter 
4. genannten sind und am oberen Zellende ein dichtes Biischel von feinen Fortsatzen zeigen, 
wahrend an der basalen Seite nur 2 oder 3 wenig verzweigte kurze Fortsatze abgehen. 
All diese Fortsatze besitzen nach BERKLEY typische Neuriten. 

Gleichzeitig mit BERKLEY konnte RETZIUS (1894) im Hinterlappen mit 
HiIfe der Golgimethode zahlreiche verastelte Zellen darstellen, deutet sie 
aber im Gegensatze zu BERKLEY durchgehends als Gliazellen. Auch RAMON 
Y CAJAL (1894) fand in seinen SHberpraparaten spindelformige, dreieckige und 
sternformige Zellen mit kurzen Dendriten, bezeichnet ihre Natur jedoch als 
zweifelhaft. RETZIUS wie CAJAL sind demnach in der Auslegung der beobachteten 
Gebilde sehr vorsichtig. 

Die Deutungen BERKLEYS konnen heute mit Sicherheit als irrig bezeichnet 
werden. Ubrigens stieBen sie schon zur Zeit ihrer Veroffentlichung auf lebhafte 
Kritik. So betonte KOELLIKER (1896), daB er im Hinterlappen weder beim Neu
geborenen noch beim Erwachsenen nervose Elemente auffinden konnte. Die 

1 Unter den Autoren, die in der Neurohypophyse das Vorkommen von Ganglienzellen 
beschreiben, wird ofters (z. B. bei TRAUTMANN 1911 und PINES 1925) auch KRAUSE (1876) 
genannt. In Wirklichkeit spricht KRAUSE mit keinem Wort von Ganglienzellen, sondern 
von spindelformigen, birnformigen oder verastelten "Inoblasten", womit KRAUSE Binde
gewebszellen und Neurogliazellen bezeichnet. Die Neuroglia wurde damals als "granu
liertes Binde!lewebe" betrachtet. 
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als Ganglienzellen bezeichneten Gebilde rechnet er durchgehends del' Glia zu. 
Zu den gleichen Ergebnissen kamen CASELLI (1900), BENDA (1903), GENTES 
(1907), THAON (1907), JORIS (1907), SAVAGNONE (1909), KOHN (1910), TRAUT
MANN (1911), TELLO (1912), STENDELL (1914), PINES (1926), STENGEL (1926). 
GREVING (1926), IBANEZ (1934), sei es nun, daB sie die Goigimethode odeI' 
ein anderes zur Darstellung von Ganglienzellen iibliches Verfahren benutzten. 
Aus den letzten Jahren ist die Angabe von RASMUSSEN (1936) anzufiihren, 
daB er bei del' Untersuchung von 300 menschlichen Hypophysen im Hinterlappen 
nur ein einziges Mal eine Ganglienzelle auffinden konnte. Bei meinen eigenen 
Untersuchungen konnte ich in del' vollentwickelten Neurohypophyse des Men
schen niemals die Anwesenheit von Ganglienzellcn feststellen. In del' Hinter
lappenanlage des Embryos traf ich dagegen Zellen mit hellen, blaschell
formigen, chromatinarmen Kernen, die Neuroblasten gleichen (s. auch S.29). 
Bemerkenswerterweise zeigen abel' die Kerne diesel' Zellen haufig degenerative 
Veranderungen. Mit Fortschreiten del' Entwicklung nimmt ihre Zahl immer 
mehr ab, bis sie noch wahrend del' Embryonalzcit vollig verschwunden sind. 
Del' Vorgang ist meines Erachtens so zu deuten, daB das in del' Anlage urspriing
lich vorhandene Ganglienzellmaterial auf diese Weise friihzeitig zum Ausfall 
kommt. 

Aus neuerer Zeit liegt nul' eine Angabe von HOENIG (1922) VOl', die sich fiir 
das Vorkommen von Ganglienzellen ausspricht. Zwar konnte auch HOENIG 
wedel' in Toluidinblaupraparaten noch bei Farbung nach VAN GIESON, mit 
Hamatoxylin-Eosin odeI' Carmin Ganglienzellen antreffen. Nul' die Behandlung 
mit Silbersalzen, "welche die einzelnen Gewebsbestandteile scharfer voneinander 
trennt, schafft gelegentlich Bilder, welche immer wieder den Verdacht hervor
rufen, daB eingebettet in den dichten Gliafilz, doch auch einzelne sympathische 
Nervenzellen vorhanden sein mochten". "DaB diese Ganglienzellen in An
betracht del' Gewebestruktur und ihrer (mangelnden?) Funktion entsprechende 
Abweichungen im tinktoriellen Verhalten gegeniiber dem sonst gewohnten bieten 
konnen, erscheint a priori nicht unglaubwiirdig." .,Einzelne (del' Zellen) sind 
ziemlich groB, birnfOrmig, haben ein helles (im Silberpraparat) mit schwarzen 
Kornchen bestaubtes Cytoplasma und einen rundlichen, anscheinend einfach 
strukturierten Kern." "Die Zelle ist birnformig odeI' auch unregelmaBig um
randet, stets geht ein protoplasmareicher Fortsatz von ihr aus. Leider bricht 
del' als Achsenzylinder imponierende starke Fortsatz meist unweit del' Zelle ab." 

Zu diesen Angaben ROENIGs bemerkt PINES (1926), daB ihn die von del' 
Autorin beschriebenen Zellen eher an Elemente erinnern, die in Gliomen anzu
treffen sind. 1hre graBen Leiber und ihre Fortsatzc fordern zwar einen Verglcich 
mit Ganglienzellen heraus; "del' Mangel aller positiven Ganglienzellmerkmale, 
das gleichmaBig granulierte Protoplasma und die gleichartig spitz auslaufenden 
Fortsatze" lassen sie abel' davon deutlich unterscheiden. Auch mich vermogen 
wedel' die Beschreibung noch die AbbiJdungen HOENIGS davon iiberzeugen, daB 
es sich tatsachlich urn Ganglienzellen handelt. Die von HOENIG in Abb. 8 ihrer 
Arbeit wiedergegebene "Ganglienzelle" entspricht ohne Zweifel Gebilden, wie 
sie in Abb. 295 a und b zu sehen sind. Del' von HOENIG als Kern gedeutete 
Binnenkorper, del' sich bei Silbermethoden oft schwarzt, hat mit einem Kern 
nichts zu tun. Die beiden anderen von HOENIG abgebildeten "Ganglienzellen" 
gleichen Nervenendkolben, wie sie in Abb.293 a und b wiedergegeben sind. 

So ergibt sich, daB keine del' bisher vorliegenden Angaben iiber das Vor
kommen von Ganglienzellen del' Kritik standh!iJt. Del' Rin terla ppen del' 
menschlichen Hypophyse ist normalerweise £rei von Ganglien
zellen, deren Anlagematerial schon wahrend del' Embryonalzeit 
ausgemerzt wird. 
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DaB unter pathologischen VerMltnissen GangIienzellen auftreten konnen, soll nicht 
in Abrede gestellt werden. Dafiir spricht auch eine Beobachtung BENDAS (1932), der in 
einer choristomartigen Neubildung des Hinterlappens "sichere GangIienzellen" antra£. 

(J) Die Nervenfasern des Hinterlappens. 

IXIX) H istorisches. 
Die Ansichten iiber Vorkommen oder Fehlen von Nervenfasern im Hinterlappen waren 

bis in die letzte Zeit noch sehr geteilt. Die Gegensatze reichen bis in die Anfange der Histo
logie zuriick. HANNOVER (1844), der erste Autor, der die menschliche Hypophyse einer 
genaueren mikroskopischen Untersuchung unterzog, konnte in keinem Teil des Organs 
Nervenfasern erkennen. ECKER (1854) dagegen berichtet von zarten varicosen Nerven
fasern, die vom Trichter her in den Hinterlappen eindringen. Nach LUSCHKA (1860) sind 
unzweifelhaft nervose Elemente nur in kleinster Anzahl vorhanden. "Es sind mit den 
cerebralen iibereinstimmende, zur Bildung von Varicositaten sehr geneigte, aber meist 
feinere Nervenrohren, die immer nur vereinzelt, gewissermaBen auseinandergedrangt, vor
zugsweise in der peripherischen Masse jenes Lappens gefunden werden." KRAUSE (1876) 
schreibt von feinen varicosen Kervenfasern des Hinterlappens, die langs der Trichterwand 
in diesen herabsteigen. RETZIUS (1894) beobachtet in Goigipraparaten eine groBe Menge 
von impragnierten Fasern. Zum Teil halt er sie fiir GIiafasern; "ein anderer Teil aber be
steht aus Nervenfasern; jedenfalls will ich eine solche Annahme bis auf weiteres nicht be
streiten". "Die Fasern streichen zwischen den GefaBen hin, teilen sich hier und da dicho
tomisch, besonders in den peripheren Teilen und endigen frei und verastelt." Auch BERKLEY 
(1894) beschreibt zahlreiche feine, stets mit Varicositaten versehene Fasern, die er fiir die 
AchsenzyIinder der von ihm beobachteten "Ganglienzellen" MIt. Sie bilden oft dichte, 
verfilzte Geflechte. 

1m gleichen Jahre veroffentIichte auch RAMON Y CAJAL wichtige Beobachtungen iiber 
zahlreiche feine Nervenfasern, die er im Hinterlappen einer 2tagigen Mau8 antra£. lch 
fiige die schwer zugangliche Schilderung CAJALS, die erst viele Jahre spater die ihr gebiih
rende Beachtung fand, im franzosischen Text bei: ~Les fibres nerveuses de la souris sont 
fixes, variqueuses et ramifiees; elles Ie sont meme it tel point qu'elles forment des nids 
cylindre-axiles autours des cellules. Le lobe superieur (Hinterlappen) est rempIi de ces nids. 
Les fibres terminales de ce lobe sont formees par la simple ramification d'un faisceau de 
cylindre-axes inclus dans Ie pedicule pituitaire ou infundibulaire. En poursuivant ce faisceau 
vers son origine, on voit qu'il se dispose en eventail pour arriver a une masse grise situee 
derriere Ie chiasma, et dans laquelle elles prennent naissance. Le plexus terminal du lobe 
nerveux semble emettre des fibrilles fines, qui s'achilVent par des ramuscules libres et veru
queux non loin de la surface cavitaire ou glandulaire.~ 

Das Vorhandensein von Nervenfasern wurde in den folgenden Jahren mehrfach besta
tigt, so von BOCHENEK (1902) bei Amphibien, von GEMELLI (1906) bei Pferd, Hund und 
Katze, von GENTES (1907) bei Hund und Mensch, wobei neben der Goigimethode auch die 
CAJALSche Silbermethode zur Anwendung kam. Ahnlich CAJAL findet auch GENTES, daB 
die Fasern zum Teil aus einem hinter dem Chiasma gelegenen Kern ("Noyau retro-optique" 
= dem spateren Nucleus supraopticus) kommen. 1m Stiel verlaufen sie in dessen Langs
richtung einander parallel, um schlieBIich in den verschiedensten Richtungen in den Hinter
lappen auszustrahlen und sich zu auBerordentIich faserreichen Netzen zu verflechten. Ein 
Teil der Fasern bildet, wieGEMELLI und GENTES feststellten, im Hinterlappen dicht u~ter 
der Epithelschicht der Pars intermedia ein dichtes Geflecht, von dem aus zahlreiche Aste 
in die Pars intermedia eindringen, urn hier mit kleinen Knopfchen, Anschwellungen und 
Plattchen zu endigen. TRAUTMANN (1909) beobachtet im Hinterlappen verschiedener 
Haustiere Nervenfasern, am reichIichsten beim Schwein, am sparIichsten bei der Katze. 
Nach ihm sind sie am zahlreichsten im Anfangsteil des Hypophysenstiels; je naher sie 
dem Hinterlappen kommen, desto mehr SOllen sie an Starke und Zahl abnehmen. 1m 
Hinterlappen selbst beschreibt TRAUTMANN ein ahnliches Verhalten der Nervenfasern wie 
die vorausgehenden Autoren. Auch THAoN (1907), JORIS (1908), SAVAGNONE (1909), PENDE 
(1911) und TELLO (1912) bestatigen das Vorkommen von Nervenfasern. 

Trotz dieser, zum Teil auch durch gute Abbildungen belegten Beobachtungen wurde 
das Vorkommen von Nervenfasern immer wieder bezweifelt, ja sogar in Abrede gestellt. 
So rechnet KOELLIKER "die nervenfaserahnlichen, teils starren, teils mit Varicositaten 
versehenen Fasern" der Glia zu. Nach KOHN (1910) ist das Gewebe der Neurohypophyse 
frei von Nervengewebe. HERRING (1908) betrachtet selbst die im Hypophysenstiel ziehenden 
Fasern fiir langsverlaufende Ependymfasern. STENDELL (1914) gibt das Vorhandensein 
einer geringen Zahl von Nervenfasern zu. Er findet im Hypophysenstiel der Sauger nur 
ein kleines Nervenstammchen, das durch eine meist geringe Zahl schwacher markloser 
Nerven gebildet wird und sich im Hinterlappen aufspleiBt. "Alles in allem muB der 
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Hirnlappen der Sauger als ein an Nervenfasern recht armer, beztiglich cerebraler Leistungen 
geradezu verodeter Hirnabschnitt angesehen werden." 

HOENIG (1922) deutet die im Hinterlappen bei Anwendung der Silbermethode .. von 
SOHULTZE-STOHR hervortretenden Fasergeflechte als Gliafasern. Sie halt zwar den Uber
gang von echj:en Nervenfasern yom Tuber einereum in den Hypophysenstiel fUr sicher, 
ebenso ihren Ubertritt in den Hinterlappen, bemerkt aber dann, daB die Gliafaserung so 
reichlich ausgebildet ist, daB sie sich tiber die Menge der vorhandenen Nervenfasern kein 
Urteil bilden konnte. 1m Gegensatz dazu beobachten WATRIN und BAUDOT (1922) im 
Hinterlappen zahlreiche Ncrvenfasern, die nach ihrer Meinung teils zentripetal, teils zentri
fugal verlauf.en. Bei dieser Sachlage kommt BAILEY (1922) in einer zusammenfassenden 
Darstellung zur SchIuBfolgerung: ,,1m Augenblick gibt es keinen anderen entscheidenden 
Beweis fUr die Nervenversorgung der Hypophyse, als daB sympathische Fasern zu den 
BlutgefaBen fUhren." Auch COWDRY (1922) findet nur sparliche Nervenfasern vor. 

Eine Klarung der Frage und eine Bestatigung der alten Beobachtungen CAJALS brachten 
die Arbeiten von PINES (1926, 1927) und GREVING (1926). PINES, der die Nervenfasern 
an Hundehypophysen untersuchte - menschliches Material wurde nur zum Studium der 
Zellelemente herangezogen - kommt zum Ergebnis, daB im Hinterlappen ein dichtes 
und reiches Geflecht markloser Nervenfasern vorhanden ist. Die Nervenfasern entstammen 
einer Kerntruppe, die beiderseits an der Zwischenhirnbasis, lateral am Boden des 3. Ven
trikels, etwas hinter und oberhalb des Chiasma gelegen ist. Dieser Nucleus hypophyseus 
identisch mit der im Schrifttum unter dem Namen Nucleus supraopticus beschriebenen 
Kerngruppe. Nach GREVING, der sich auf menschliche Praparate sttitzt, besteht das Gewebe 
des Hypophysenstieles wie des Hinterlappens zur Hauptsache nicht aus gliosen Elementen, 
sondern aus echten Nervenfasern. In Begleitung der Nervenfasern, die sich teils aus dicken, 
teils aus sehr zarten Fasern zusammensetzen, findet GREVING "typische langlichovale 
Zellen des Endoneuriums, die gleichfalls ein Charakteristicum der echten Nervenfasern 
sind". Wie PINES stellt auch GREVING einen Zusammenhang der Nervenfasern des Hinter
lappens mit den Zellen des Nucleus supraopticus fest (Tractus supraopticus-hypophyseus). 
Seit diesen Arbeiten wurde das Vorhandensein reichlicher markloser Nervenfasern im Hirn
teil der Hypophyse von ORLANDI (1927, Mensch), SOHEELE (1929, Mensch), Buoy (1930, 
Rind), IBANEZ (1934, Hund, Katze), CROLL (1934, Kaninchen), BODIAN (1937, Macacu8, 
Katze) und RASMUSSEN (1938, Mensch) bestatigt. Dabei blieben allerdings eine Reihe von 
Fragen, wie z. B. das gegenseitige Verhalten von Nervenfasern und Neurogliagewebe, die 
Endigungsweise der Fasern und anderes, ungeklart. 

f3f3) M ethodi8che8. 
PINES und Buoy verwandten zur Darstellung der Nervenfasern die Pyridin-Silber

methode von CAJAL. RASMUSSEN arbeitete vorwiegend mit einer von LARS ELL angegebenen 
Modifikation der CAJALSchen Methode; ferner mit der Golgimethode, die auch IBANEZ 
zur Anwendung brachte (rasche Golgimethode mit doppelter Impragnation). GREVING 
gebrauchte wie HOENIG die Silbermethode von SOHULTZE-STOHR. CROLL bentitzte mit 
kleiner Abanderung die RANsoNsche Methode, die bei Kaninchen gute Resultate gab, beim 
Menschen dagegen fehIschlug. 

Bei meinen eigenen, an menschlichem Material durchgefuhrten Untersuchungen erhielt 
ieh mit der Silbermethode von SOHULTZE-STOHR sehr gutc Bilder. Sie hat nur den Nachteil, 
daB sie leicht auch Teile der Pituicytenfasern mitimpragniert. Die Stuckimpragnierung 
naeh BIELSOHOWSKY lieferte neben guten des 6fteren auch unvollstandige, nicht ganz ein
deutige Resultate. Die Golgimethode fUhrte an menschliehem Material in den verschie
densten Modifikationen nur zu MiBerfolgen. Schone Praparate gab die Pyridin-Silbermethode 
nach CAJAL, wie die Methode von RANSON. Beide haben aber den Nachteil, daB nur einzelne 
Regionen gut impragniert und brauchbar sind. Die besten, vollstandigsten und klarsten 
Impragnationen erhielt ich mit der von BODIAN zur Impragnierung von Paraffinschnitten 
angegebenen Methode. 

yy) Da8 Verhalten der N erven/a8ern in der men8chlichen N eurohypophY8e. 
Ein gut impragniertes Nervenpraparat der menschlichen Neurohypophyse 

bringt eine so ungeheure Menge markloser Nervenfasern zutage, daB es ganz 
unverstandlich ;ist, wie imHinterlappen jemals das Vorhandensein von Nerven
fasern in Abrede gestellt werden konnte. Die Fasern bilden, wie schon das 
Ubersichtsbild der Abb.285 zeigt, dichte Geflechte, zwischen welchen die GefaBe 
der Neurohypophyse als ausgesparte helle Lucken hervortreten. Die Fasern 
werden mit Ausnahme der GefaBnerven dem Hinterlappen in ihrer Gesamtheit 
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durch den Hypophysenstiel zugefUhrt. Wahrend sie aber in diesem vorwiegend 
in gleicher Richtung orientiert sind, splittern sie sich unmittelbar nach dem 
Eintritt in den Hinterlappen in zahllose kleine Strange, Bundel und Einzelfasern 
auf, die fontanenartig auseinanderstreben und einen uberaus verwickelten Ver
lauf einschlagen. Ein Teil der Fasern zieht zunachst noch in gestreckter An
ordnung weiter; Langsbundel dieser Art trifft man im 1nnern wie an der Ober
flache des Hinterlappens, 
gegen die Kapsel wie gegen B 

die Zwischenzone zu. Sie 
sind auch in Abb. 285 auf 
Langs-, Quer- und Schrag- B 

schnitten sichtbar. Ein 
anderer Teil der Fasern 
bildet dichte Faserknauel, 
die ohne scharfe Abgren
zung in die Umgebung 
ubergehen (s. Abb. 285 F). 

Die N ervenfasern der 
menschlichen Neurohypo- f' 

physe sind durchgehends 
marklos. Nur in einem 
einzigen Fall, bei einem 
20jahrigenHingerichteten, 
traf ich im Hinterlappen 
eine groBere Zahl von 
Nervenfasern an, die von 
einer dunnen, aber deut
lich nachweisbaren Mark
scheide umgeben waren. 
Diese konnte mit Eisen- lJ 

hamatoxylin nach BENDA
SPIELMEYER, mit Sudan 
nach ROMEIS, sowie mit 
Osmiumsaure -Parapheny
lendiamin nach W. H. 
SCHULTZE dargestellt wer
den, so daB eine Tauschung 
durch irgendwelche andere 
Strukturen ausgeschlossen 
werden kann (s. auch 
S.461 undAbb. 311 u. 312). 
Die markhaltigen Fasern 

Ab~: 285. Nervenfasergeflechte einer menschlichen Ncurohypophyse 
im Ubersichtsbild. Es sind nur die marklosen Nervenfasern impra
gniert. Neuroglia und Bindegewebe sind nur ganz blall sichtbar. Das 
Bild vermittelt einen Eindruck von der ungeheneren Zahl von N erven
fasern, die den Hinterlappen durchflechten. B gro13crc Blntgefii/Je, 
als helle Flecken hervortretend, dazwichen zahllose kleinere. - F Gro
/Jer Kniiuel von marklosen Nervenfasern (einer Verdichtungszone 
entsprechend). Hinger. 20 Jahre. 3. Fix. Formal. Gefrierschnitt 25,,; 

impragniert nach SCHULTZE-STOHR. Vergr. 1 : 65. 

gelangten durch den Hypophysenstiel in den Hinterlappen, knauelten sich dann 
aber groBtenteils kurz nach dem Eintritt zu einem wirren Geflecht von 
400 X 600 fJ, im Durchmesser auf. Die einzelnen markhaltigen Fasern haben 
Durchmesser von 1-2,5 fJ,; sie zeigen varicose Anschwellungen, die namentlich 
im Bereich des Knauels stark ausgebildet sind. 

1m Schrifttum wird ubereinstimmend angegeben, daB in der Neurohypo
physe keine markhaltigen Nervenfasern vorkommen (BENDA, TELLO, HOENIG, 
PINES, GREVING, SCHEELE, BucY). Nur TROCELLO (1931) berichtet, beim 
Menschen unter 4 untersuchten Fallen einmal im Hinterlappen markhaltige 
Nervenfasern angetroffen zu haben. Bei verschiedenen Tierarten (Rind, Meer
schweinchen, Hund) sollen sie nach dem gleichen Autor im Hypophysenstiel wie 

28* 
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im Hinterlappen sogar standig nachzuweisen sein, bei der Katze dagegen nur im 
Hypophysenstiel. Urn keine falschen Vorstellungen uber die Haufigkeit des 
Auftretens markhaltiger Nervenfasern beim Menschen aufkommen zu lassen, 
fuge ich bei, daB der von mir angefiihrte Fall der einzige ist, den ich unter 
Hunderten von menschlichen Hypophysen beobachten konnte. 

Die in Langszugen verlaufenden marklosen Nervenfasern sind haufig zu 
kleineren Bundeln geordnet. So sind auch in Abb.286 mehrere dieser Strange 

zu sehen, wie sie von unten 
her ins Gesichtsfeld treten. 
Ebenso deutlich kommt die 
Bundelung langsverlaufen
der N ervenfasern auf Quer
schnittsbildern zum Aus
druck. Beispiele hierfur gibt 
Abb. 287, in der zahlreiche 
quer und schrag getroffene 
Bundelchen von Nerven
fasern sichtbar sind. Zwi
schen den Fasern der langs

''JJ~:;tiii~ iim,....;..-t- J verlaufenden Bundel sind 
vielfach langliche Kerne 
sichtbar, die begleitenden 
Faserpituicyten zugehoren. 
Sie wurden auch von ande
ren Forschern beobachtet; 
GRJWING bezeichnet sie als 
Zellen des Endoneuriums, 
COLLIN als SCHW ANNsche 
Zellen, SCHEELE teils als 
SCHW ANNsche Zellen, teils 
als Endoneuralzellen binde
gewebigen Ursprungs, Bucy 
als Pituicyten. Die Langs
bundel geben auf ihrem Ver
Iauf immer wieder einzelne 
abzweigende Fasern ab, wo
durch sich die Starke des 
Bundels immer weiter ver
mindert. SchlieBlich split
tert sich der noch verblie

Abb. 286. Langsgetroffene, sieh aufsplitternde Blindel rnarkloser 
Nervenfasern aus dern rnensehlichcn Hinterlappen. I sog. Insel
bildung. Hinger. 20 Jahre. J. Fix. Carnoy. Celloidin·Paraffin. 7 fl. 

Impragnation uaeh BODIAN. Vergr. 1 : 325. 

bene Rest wie in Abb. 286 in zahlreiche Einzelfasern auf. 
Haufig laBt sich beobachten, wie sich ein Bundel von Nervenfasern in 

scharfem Bogen urn ein GefaB herumschlingt und es beinahe vollstandig um
kreist, wobei sich die Fasern am Scheitel der Schleife oft stark zusammen
drangen. Auch auf Abb.288, 289 und 291 sind derartige Schleifen zu sehen, 
die auch noch faserrekher und dichter sein konnen. Erwahnt sei, daB auch 
Pituicytenfasern in ahnlicher Weise verlaufen konnen; bei genauerer Beob
achtung der Strukturunterschiede ist aber eine Verwechslung beider Faserarten 
ohne Schwierigkeiten zu vermeiden. Manche Nervenbiindel beschreiben auch 
spiralige Gange urn ein GBfaB. 

Die einzelnen aufgesplitterten Nervenfasern haben sehr verschiedene Dicke. 
Neben kraftigen, starken Fasern finden sich feine und feinste, eben noch sicht
bare Faserchen. DaB es sich tatsachlich urn Nervenfasern handelt, wird durch 
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die charakteristische Verlaufsweise wie durch die typischen kleinen varicosen 
Auflockerungen, in denen feinste Neurofibrillen sichtbar sind, bewiesen, auch 

Abb. 287. Vorwiegend quer und schrag getrofiene Bundel von marklosen Nervenfasern aus dem menschlichen 
Hinterlappen. Herkunft, Technik und VergriiJ.lerung wie Abb. 286. 

Abb.288. Geflechte markloser Nervenfasern in der menschlichen Neurohypophyse. I lnsel mit deutlich er
kennbarem BJutgefiiJ.l. Hinger. 45 Jahre. 'i'. Carnoy. Celloidin-Paraffin 10 p. lmpriignation naeh BODIAN. 

Vergr. 1 : 5 50. 

wenn man ganz von der Beweiskraft der zur Darstellung benutzten Technik 
absieht, die namentlich bei Anwendung des BODIANschen Verfahrens nicht 
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gering anzuschlagen ist; denn mit diesem erhielt ich bei Einhaltung der Vor
schriften ausnahmslos nur Nervenfasern, niemals aber Bindegewebs-, Pituicyten
oder Gliafasern dargestellt. 

An den aufgesplitterten Einzelfasern treten im weiteren Verlauf immer 
neue dichotome Teilungen auf, wodurch die Faserstarke immer weiter vermindert 
wird. SchlieBlich bilden die zahllosen, in den verschiedensten Richtungen ver
laufenden Faserchen iiberaus feine, engmaschige Geflechte. 

...... '''' .. : - ...... ·-=-::-KF;I~~~~<--'li-- I 

Abb. 289. N ervengefiechte aus dem menschlichen Hinterlappen. 
I Insel mit BlutgefiW. Hinger. 45 Jahre. ». Carnoy. Celloidin· 

Paraffin, 101'. Impriignation nach BODIAN. Vergr. 1 : 720. 

An Stellen mit baso
philer Infiltration wird 
das Geflecht der mark
losen Nervenfasern durch 
die eingedrungenen baso
philen Intermediazellen 
mehr oder weniger stark 
aufgelockert und ausein
andergedrangt. Irgendeine 
direkteBeziehung zwischen 
basophilen Zellen und den 
zwischen ihnen verlaufen
den Nervenfasern ist je
doch nicht zu erkennen. 

Schon oben wurde er
wahnt, daB die Nerven-
biindel oft kreisformig urn 
GefaBe herumbiegen und, 
da die GefaBe bei Nerven
impragnation in der Regel 
ungefarbt bleiben, dadurch 
helle, nur mit einzelnen 
Kernen versehene Flecke 
umschlieBen. Diese hellen 
Stellen wurden auch von 
GREVING beobachtet und 
von ihm als "Inseln" be
zeichnet. Er laBt sie aus 
einem Komplex von Zel
len und zentral gelegenen 

Capillaren bestehen und vermutet, daB sie "vielleicht die Statten einer 
inneren Sekretion darstellen". 

Urn die feinere Struktur dieser Inseln sichtbar zu machen, empfiehlt es sich, 
die nach BODIAN impragnierten Praparate mit Saurefuchsin-Phosphormolybdan
saure -Anilinblau nachzufarben. An Praparaten dieser Art findet man, wie in 
Abb.291 im Zentrum der Insel stets ein von blaugefarbten Gitterfasern um
gebenes diinnwandiges BlutgefaB VOl', das seinerseits wieder von einem Mantel 
von Pituicytenfasern umschlossen ist, die teilweise mit kolbigen Verdickungen 
zwischen oder auf den Fasern del' Adventitia endigen. Der GefaBwand liegen 
ab und zu die Kerne begleitender Adventitiazellen an, zwischen den Pituicyten
fasern finden sich Kerne einzelner Pituicyten. Von irgendwelchen besonderen 
Driisenzellen ist dagegen nichts zu sehen. 

Neben diesen, durch den Hypophysenstiel dem Hinterlappen zugefiihrten 
Nervenfasern, die mit einem kurzen Sammelnamen als "Infundi bularnerven" 
bezeichnet seien, finden sich im Hinterlappen noch GefaBnerven sympathischer 
Natur. Sie gelangen yom Plexus carotideus mit den groBeren BlutgefaBen in 
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den Hinterlappen und verteilen sich, die sich aufzweigenden Gefal3e begleite~d, 
iiber den ganzen Hinterlappen. Somit ist im Hinterlappen zum mindesten eme 
doppelte Innervation festzustellen (s. auch Schema Abb. 336). 

Die GefaBnerven bilden entlang der Wandung der GefaBe auBerordentlich 
feine, netzige Geflechte, die sich etwas schwieriger impragnieren wie die iibrigen 
dickeren Nervenfasern und infolgedessen leicht iibersehen werden. Haufig 
zeigen sie bei gelungener Impragnation einen etwas schwarzeren Ton als die 
Infundibularnerven. Die Geflechte sind namentlich an Stellen, an'denen die 
GefaBwand flach im Langsschnitt 
getroffen ist, schon zu verfolgen; 
sie sind aber, wie Abb. 292 zeigt, 
auch am Quer- und Schragschnitt 
gut erkennbar. DieNervengeflechte 
beschranken sich auf die unmittel
bare Umgebung der GefaBe. Man 
glaubt jedoch des ofteren beob
achten zu konnen, daB sich den 
GefaBnerven auch feine .Aste der 
Infundibularnerven beimengen. 

Die Endigungen der Ner
venfasern. Uber die Art und 
Weise, wie die Nervenfasern des 
Hinterlappens endigen, liegen im 
Schrifttum nur sparliche, sich zum 
Teil widersprechende Angaben vor. 
Verschiedentlich wurden im Hinter
lappen, Hypophysenstiel wie auch 
im Zwischenlappen kleinere und 
groBere rundliche Korper beob
achtet, die mit einer Nerven
faser zusammenhangen. Nament
lich TELLO (1912) beschrieb der
artige Strukturen, die er jedoch 
ebenso wie TROSSARELLI (1935) 
als degenerative Erscheinung zu
gehoriger Nervenfasern deutet. 
Auch Bucy (1932) findet imHinter
lappen wie namentlich im Hypo

Abb. 290. Marklose Nervenfasern aus dem menschlichen 
Hinterlappen. Man vergieiche damit den ganz abweichen
den Charakter der Pituicytenfasern in Abb. 266. Hinger . 

20 Jahre. $. Fix. Carnoy. Celloidin-Paraffin. ]01'. 
I mprii gnation nach BODIAN. Vergr. 1 : 920. 

physenstiel zahlreiche runde oder ovale Korper, die mit Nervenfasern in Ver
bindung stehen. Auch Bucy glaubt, daB sie nervose Elemente darstellen. 
TELLO wie Bucy sind ferner der Meinung, daB die genannten Gebilde den 
hyaIinen Korpern von HERRING entsprechen, da sie gleiche GroBe, Gestalt und 
Verteilung zeigen. 1m Gegensatz dazu ist RASMUSSEN (1938) der Ansicht, 
daB die groBe Mehrzahl der HERRINGSchen Korper mit Nervenfasern nichts 
zu tun hat. Man konne vielmehr Serienschnitten entnehmen, daB die Nerven
faser den von Silbersalzen geschwarzten hyalinen Korper nur durchlauft oder 
beriihrt. IBANEZ (1934) unterscheidet an Cajal-, wie namentlich an Golgi
praparaten von Hund und Kutze dreierlei Endigungsarten: 1m einen Fall geben 
die Nervenfasern Kollaterale ab, die unter mehrfach aufeinanderfolgender Bifur
kation in der Masse des Hinterlappens frei endigen. Eine zweite Gruppe endigt 
mit kleinen, knopfartigen Anschwellungen an der Grenze von Hinterlappen 
und Pars intermedia; eine dritte findet zwischen den Zellen der Pars inter
media ihr Ende. Nach BROOKS und GERSH (1938) endigen zahlreiche .Aste 
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langer Nervenfasern bei der Ratte mit einem feinen Netzwerk, das Parenchym
zellen der Neurohypophyse umschlieBt. RASMUSSEN (1938) dagegen vermochte 
von derartigen pericellularen Nervenendigungen nichts zu entdecken. 

Abb.291. Zwei "Inseln" aus dem Hinterlappen einer menschlichen Hypophysc. Die marklosen Nervenfasern 
sind schwarz impragniert, die Pituicytenfasern violett, die Gitterfascrn blau gefarbt. B, BIutgefii13 quer 
getroffen. B, BlutgefaB schrag getroffen. Hinger. 45 J. \'. Fix. Carnoy. Celloidin-Paraffin. 7/1. Nerven-

impriiguation nach BODIAN. Saure-Fuchsin-Phosphormolybdansaure-AnlIinhlau. Vergr. 1 : 920. 

Bei meinen eigenen Untersuchungen konnte ich feststellen , daB die weitaus 
groBte Zahl der Infundibularnerven in den schon beschriebenen feinsten Nerven
geflechten ihr Ende findet.Nur ein verschwindend kleiner Teil der Nerven
fasern dringt in die Zona intermedia ein (s. dariiber S. 504). Die feinsten Nerven
geflechte lassen keine besondere Orientierung zu Zellkernen oder Drusenzellen 

Abb.292. Insel aus dem Hinterlappen mit Impragnation der feinen, die Blutgefiille begleitenden Geflechte 
der Gefiillnerven; an den Liingsseiten die grohen Faserbiindel der Infundibularnerven. Hinger. 45 J. \' . Fix. 

Carnoy. Celloidin-Paraffin. 10/1. Impragnation nnch BODIAN. Vergr. 1 : 920. 

erkennen. Trotz eifrigsten Suchens miBlang es auch bei sehr vollstandig impra
gnierten Praparaten plattchenformige oder schlingenartigeReticulare aufzufinden. 
Knopfartige Gebilde, wie sie von IBANEZ in seinen Abb. 7, 8 und 9 gezeichnet 
werden, entpuppten sich bei sorgfaltiger Prufung stets als Durchschnitte ul)1-
biegender, in die Rohe ziehender Fasern. Ebensowenig konnte ich irgend
welche pericellulare Endapparate auffinden. Bei einzelnen Nervenfaserchen, 
die in eine feinste Spitze auslaufen und dann nicht mehr weiter zu verfolgen 
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sind, liWt sich immer wieder der Einwand erheben, sie mochten durchschnitten 
sein oder ihre Fortsetzung unterhalb des Auflosungsvermogens des Mikroskopes 
liegen. 

In guten Priiparaten war es stets moglich, innerhalb des Hinterlappens wie 
auch des Hypophysenstieles jene eigenartigen Kugeln anzutreffen, die TELLO 
als bolas de degeneration, Bucy als endbulbs, TROSSARELLI als formation en 
massue bezeichnet. Sie kommen in sehr verschiedenen Grol3en vor. So zeigt 
Abb. 293 c ein kleines, nur 2,5 It dickes Kugelchen, das das Ende einer stark 
geschlungenen Nervenfaser bildet und mitten im Hinterlappen im perivasculiiren 
Bindegewebe eines kleinen Blutgefal3es liegt. Die Nervenfaser endigt hier mit 
einem feinen Netzwerk von Fiiserchen, das die 
Oberfliiche eines kugeligen Korpers umhullt. 
Dieser selbst erscheint homogen und nur leicht 
briiunlich getont. Wesentlich grol3er sind die 
in Abb. 293a und b wiedergegebenen Kugeln. 
Sie konnen 10-15 It und mehr im Durchmesser 
erreichen. Auch hier wird die Oberfliiche des 
Binnenkorpers von einem engmaschigen Fibril
lengitter umschlossen, das durch Aufsplitterung 
einer Nervenfaser gebildet wird. Bei der in 
Abb. 293a dargestellten Endigung ist im Binnen
korper schattenhaft noch eine kleinere rundliche 
Verdichtung sichtbar. Neben rundlichen kom
men auch liingliche und gelappte Formen von 
Endkorpern vor. 

Die Gebilde entsprechen ohne Zweifel jenen, 
wie sie von TELLO, Bucy und TROSSARELLI be
obachtet wurden. 1m Gegensatz zu BENDA und 

, .. 
• 1 

b 

Abb. 293 a-c. Nervose Endapparate 
aus der menschlichen Neurohypophyse. 
Hinger. 45 J. !? Carnoy. Celloidin-

Paraffin. 15 1'. Impragnation nach 
BODIAN. Vergr. 1 : 1120. 

RASMUSSEN bin ich der Auffassung, daB es sich urn nervose Endapparate 
handelt. Wenn aber TELLO und Bucy diese nervosen Endapparate den hyalinen 
Korpern HERRINGS gleichsetzen, so vermag ich dem nicht beizupflichten; denn 
beide Gebilde sind Strukturen eigener Art: die einen stehen in Zusammenhang 
mit den Nervenfasern, die anderen dagegen entsprechen zumeist homogenen 
Anschwellungen der Pituicytenfasern. 

d) Die interfibrillare Substanz des Hinterlappens. 

Seit langem wird von einer Reihe von Autoren berichtet, daB sich im Hinter
lappen, namentlich entlang der GefaBe, auch Kolloid vorfindet, das yom Vorder
lappen oder der Zwischenzone stammend, in Begleitung der GefaBe in den 
Hinterlappen eindringt, urn im weiteren Verlauf in den Hypophysenstiel, in den 
Recessus infundibularis und schliel3lich auch zu Nervenzentren des Hypothala
musgebietes zu gelangen. 

Das Vorkommen von "Kolloid" in der menschlichen Neurohypophyse wurde 
schon von THOM (1901), ERDHEIM (1903), THAON (1907) u. a. kurz erwiihnt. 
LIVON (1908) sprach dann als erster den Gedanken aus, daB "das innere Sekret 
der Hypophyse" durch die Nervenfasern des Hinterlappens und des Hypo
physenstieles gegen das Gehirn zu we iter geleitet werde. Einen Beweis fur diese 
Annahme schienen die Arbeiten HERRINGS (1908a, e) zu bringen, der im Hinter
lappen tierischer Hypophysen [Katze, Hund, Kaninchen, spater (1908d, 1913) 
auch bel Cyclostomen, E,lasmobranchiern, Teleostie.rn, Amphibien, Reptilien, 
Vogeln] eigentumliche Einlagerungen beschrieb, die seitdem als "HERRING
sche Korper" bekannt sind. HERRING unterschied nach dem morphologischen 
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Verhalten der Karper zwischen zwei Formen, den "granular bodies" und 
den "colloid or hyalin bodies". Erstere leitet HERRING von Epithelzellen 
der Pars intermedia her, die in den Hinterlappen eingedrungen sind und hier 
zugrunde gehen. Die hyalinen Karpel' laBt er auch durch die sekretorische Tatig
keit del' Pars intermedia entstehen und aus ihr in den Hinterlappen eindringen, 
wo sie dann durch die Spalten der Neuroglia dem Recessus infundibuli des 
dritten Ventrikels zustramen. CUSHING und GOETSCH (1910) fanden die Darstellung 
HERRINGS auch bei menschlichen Hypophysen bestatigt. Sie lieBen hier die 
granularen und hyalinen Karpel' aus den in den Hinterlappen eingedrungenen 
Basophilen entstehen, ebenso LENNON (1937). In einer spateren Arbeit bringt 
CUSHING (1933) auch Mikroaufnahmen, durch die die Umwandlung der Baso
philen in granulare Karper und dieser in hyaline Karper erwiesen werden solI. 
Auch andere Forscher wie SOYER, BIEDL bestatigen das Vorkommen der HER
RINGS chen Karper und ihre Deutung als wirksame Substanz des Hinterlappens. 

EDINGER (1911) glaubte dann, den Weg "des Sekretes del' Hypophyse" vom 
Vorderlappen in den Hinterlappen und Hypophysenstiel durch intraparenchyma
tase Tuscheinjektionen erwiesen zu haben. Er fand in seinen Praparaten die 
Driisenzellen des V orderla ppens trogartig von tuschegefiillten Sekretraumen um
geben, die sich ihrerseits in perivasculare Spalten del' BlutgefaBe fortsetzten. 
Dabei konnte an diesen Spalten in del' Richtung nach den Zellen niemals eine 
eigene Wandung wahrgenommen werden. Die Sekretraume grenzten vielmehr 
einerseits direkt an die Zellen, andererseits an die Capillarwand. In den peri
vascularen Spalten del' BlutgefaBe breitete sich die Injektionsfliissigkeit, ohne 
in die GefaBe selbst einzudringen, weiter aus und gelangte so mit diesen in den 
Hirnteil, in welchem sie in den VIRcHow-RoBINschen Raumen bis in die Gegend 
des Tuber cinereum vordrang. EDINGER zog aus dieser Ausbreitung del' Injek
tionsfliissigkeit Riickschliisse auf den natiirlichen Weg des Sekretes, ohne jedoch 
den Nachweis zu erbringen, daB diesel' mit jener auch tatsachlich iibereinstimmt. 

Ein weiterer Schritt in del' Deutung del' Sekretionsverhaltnisse im Hinter
lappen erfolgte durch CELESTINO DA COSTA (1923, 1925). Er fand das feine Faser
netz, das die Blutcapillaren des Hinterlappens umgibt, bei Katze und Meer-
8chweinchen von einer Substanz erfiillt, die die gleichen farberischen Eigenschaften 
besitzt wie die hyalinen Karper HERRINGS. Da die fraglichen GefaBe dem 
Zwischenlappen entstammen, kommt DA COSTA zur Annahme, daB das im 
Zwischenlappen ausgearbeitete Kolloid zunachst in die BlutgefaBe abgegeben 
wird, durch diese in den Hinterlappen gelangt und hier unter bestimmten Be
dingungen die GefaBwand durchdringt, urn sich zeitweise im Hinterlappen 
anzuhaufen und gegebenenfalls auch in die Ventrikelhahle iiberzutreten. 

1924-1936 veraffentlichte COLLIN allein und mit Mitarbeitern eine Reihe 
von Arbeiten, die zum Ziele haben, Ursprung, Verhalten und Weg des im Vorder
bzw. Zwischenlappen ausgearbeiteten Kolloids zu verfolgen. COLLIN unter
scheidet im Hinterlappen zwischen perivascularem und interstitiellem Kolloid. 
Ersteres findet er wie CELESTINO DA COSTA zwischen GefaBwand und binde
gewebiger Hiille, letzteres vallig unabhangig von Bindegewebe und GefaBen in 
Gestalt rundlicher oder unregelmaBiger Tropfen homogenen oder gekarnten 
Aussehens in den Spalten del' Neuroglia. Das Kolloid entsteht beim Menschen 
durch Degeneration eingedrungener Zellen odeI' durch Zerfall von Cysten del' 
Cystenzone. Ein Teil des Kolloids gelangt nach COLLIN entlang der Nerven
fasern bis zu den Kernen des Hypothalamus, wo es sich in unmittelbarer Nach
barschaft der Nervenzellen nachweisen laBt. COLLIN bezeichnet diese Aus
scheidung des Kolloids in das Nervengewebe des Hirnteils und die von hier aus 
stattfindende Diffusion zu den Zentren des Hypothalamus als Neurocrinie, 
wahrend er die von HERRING (1908), VERGARA (1924) und ihm selbst (1924) 
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beschriebene Ausscheidung in die Flussigkeit des 3. Ventrikels als Hydr
encephalocrinie abtrennt. Zur Abgabe der Hormone in die Blutbahn (Hamo
crinie) tritt noch die Hamoneurocrinie, bei der das Kolloid des Drusenteils 
zunachst in die BlutgefaBe des Pfortadersystems (s. S. 492 f.) gerat, die in der 
Hohe des Recessus infundibularis in den Trichter eintreten und sich hier zu 
einem sekundaren GefaBnetz fur den Tuber cinereum auflosen sollen. Dabei 
solI das auf dem GefaBweg zugefiihrte Kolloid wieder durch die GefaBwandung 
ins umgebende Gewebe austreten, um so zu den Nervenzellen der Zentren 
des Tuber cinereum zu gelangen. 

Der von COLLIN vertretenen N eurocrinie liegt die Annahme zugrunde, daB das im 
Nucleus supraopticus und paraventricularis nachweisbare Kolloid dem Hinterlappen ent· 
stammt. 1m Gegensatze dazu verficht SCHARRER in einer Reihe von Arbeiten (1930-1937) 
die Auffassung, daB das Kolloid, das in und zwischen den Ganglienzellen der genannten 
Hypothalamuszentren bei Mensch und Tier nachzuweisen ist, an Ort und Stelle durch 
sekretorische Tatigkeit der betreffenden Ganglienzellen entsteht ("Zwischenhirndruse"). 
Roussy und MOSINGER (1934), PETERS (1935) und GAUPP (1935, 1936) bestatigen die 
Befunde SCHARRERS an menschlichem Material und pflichten seiner Deutung bei. COLLIN 
(1934) macht dagegen geltend, daB die von SCHARRER im Sinne einer Sekretion gedeuteten 
Bilder ebensogut Resorptionsvorgange darstellen k6nnen. In einer folgenden Arbeit 
schlagen COLLIN und OLIVEIRA und SILVA (1934), um Verwechslungen zu vermeiden, vor, 
die eventuelle Sekretion der Ganglienzellen als Neuricrinie von dem als Neurocrinie 
bezeichneten Vorgang, an dessen Existenz COLLIN auch weiterhin festhalt, zu unterscheiden. 

HERRING, CUSHING, COLLIN u. a. betrachten das im Hinterlappen usw. vor
handene Kolloid als Hormon oder zum mindesten als Vorstufe der Hinterlappen
hormone. Gegen diese Auffassung erhoben GERSH und TARR (1935) eine Reihe 
bemerkenswerter Einwande. So seien 1. die hyalinen Korper niemals direkt 
in frischen Praparaten beobachtet worden; 2. seien durch GElLING auch in der 
Neurohypophyse des Huhnes und von Walen Massen von Kolloid beschrieben 
worden, obwohl bei diesen Tierarten eine Pars intermedia wie eine Einwanderung 
von Zellen fehlt; 3. seien die Ablagerungen von Tier zu Tier verschieden, auch 
bei gleicher Tierart und gleicher Fixierung und 4. sei es schwer, einen Mechanis
mus zu finden, durch den sich die Bewegung des tragen Kolloids in den mit 
Fliissigkeit gefiillten Gewebsspalten erklaren lieBe. In Einklang mit diesen 
Bedenken kamen GERSH und TARR auf Grund ihrer Untersuchungen am Hinter
lappen von Hund, Katze, Rhesusatte, Meerschweinchen, Rind, Schwein und Huhn 
unter Anwendung der Trocken-Gefrier-Paraffinmethode nach ALTMANN-GERSH 
zu dem Ergebnis, daB die hyalinen Korper postmortale Kunstprodukte sind, 
die erst bei Anwendung der gebrauchlichen Fixierungsmethoden auftreten. 
Sie stellen nach den genannten Autoren Reste einer gleichmaBig verteilten Ei
weiBsubstanz dar, die im Leben das ganze Netzwerk der Glia des Hinterlappens 
durchtrankt. Sie bestehen zum Teil aus einem Protein, das sich in seiner Loslich
keit gleich einem Albumin verhalt, sich aber hinsichtlich Loslichkeit und phar
makologischer Wirkung vom blutdrucksteigernden Prinzip des Hinterlappens 
unterscheidet. GERSH und TARR stellen es daher in Abrede, daB die interfibrillare 
EiweiBsubstanz und damit auch die aus ihr entstehenden hyalinen Korper mit 
dem genannten Hormon etwas zu tun haben. 

Diese Angaben des Schrifttums, die sich zumeist auf tierische Neurohypo
physen beziehen, konnte ich durch eigene Untersuchungen an frisch fixierten 
Hypophysen von Hingerichteten in mehrfacher Hinsicht erganzen. Zunachst 
ergab sich, daB das von Neuroglia und Neurofibrillen gebildete Parenchym des 
Hinterlappens durchgehends mit einer eiweiBhaltigen Fliissigkeit durchtrankt 
ist. Voraussetzung fUr deren Nachweis ist, daB die Neurohypophyse kurz nach 
dem Tode unter sorgfaltiger Vermeidung von Verletzungen und Druckschadigung 
in toto ohne Anschneiden, am besten auf dem GefaBweg, fixiert wird, da andern
falls zum mindesten ein Teil der interfibrillaren Fliissigkeit aus den eroffneten 
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Gewebsspalten heraussickert. Unter dieser Vorbedingung gelingt der Nachweis 
der interfibrillaren Flussigkeit nach Fixierung in Susa, Bouin oder Carnoy am 
schonsten mit der von MASSON zur Farbung des Bindegewebes angegebenen 
Methode. Die interfibrillare Substanz nimmt dabei eine helle schieferblaue 
Farbe an, gegen die sich die rotviolett gefarbten Pituicytenfasern und Neuro
fibrillen sehr deutlich abheben. Auch in gut fixierten Azanpraparaten ist die 
diffuse Durchtrankung mit einer interfibrillaren Substanz an einer blaBvioletten 
Tonung des Untergrundes gut erkennbar (s. Abb. 272). Die Konzentration 
dieser eiweiBhaltigen Fliissigkeit ist nicht in allen Bezirken des Hinterlappens 

Abb. 294. InterfibrilUire Substanz im Par
enchym der menschlichen Neurohypophyse. 
x-K x-Kiirper. Hinger. 25 J. is. Fix. Susa. 

Paraffin. 5",. Bindegewebsfarbung nach 
MASSON. Vergr.] : 920. 

gleich; in einzelnen ist sie schwacher, in ande
ren, namentlich urn GefaBe herum, starker. 
Dementsprechend zeigt auch das Fixations
bild der interfibrillaren Fliissigkeit Unter
schiede. 1m ersteren Fall ist sie nur als 
ganz blaB gefarbte, oft von hellen Vakuolen 
durchsetzte Substanz sichtbar, im letzteren 
Fall tritt sie als feingekornte, mehr oder 
weniger intensiv gefarbte Zwischensubstanz 
hervor. So zeigt Abb. 294 zahlreiche kleine 
zwischen dem Fasergewebe liegende Tropfen, 
die einen feingekornten Inhalt bergen. Auch 
in der Menge der interfibrillaren Substanz 
bestehen groBe Unterschiede. In manchen 
Bezirken des Hinterlappens ist sie so reich
lich vorhanden, daB das Fasergewebe wie 
in Abb. 294 odemartig auseinandergedrangt 
ist; in anderen ist sie zwischen den Fasern 
nur in Spuren vorhanden. Die interfibrillare 
Substanz findet sich nicht nur perivascular, 

sondern stellenweise wie in Abb. 294 auch zwischen den GefaBen vor; in den 
perivascularen Bezirken ist, entsprechend den Beobachtungen von CELESTINO, 
DA COSTA, COLLIN u. a., oft eine Verdichtung der Substanz zu beobachten. 

Schon COLLIN (1934) wies darauf hin, daB die Exkretionserscheinungen je nach dem 
physiologischen Funktionszustand bald stark reduziert, bald maximal gesteigert sein 
konnen. CUSHING (1933) gibt an, daB es unter pathologischen VerhliJtnissen, z. B. bei 
einer Hyperaktivitat der Zwischenzone bei Hochdruck, zu einer so starken Vermehrung 
der kolloiden Zwischensubstanz kommen kann, daB der tubero-infundibulare Apparat 
ein odemat6ses Aussehen gewinnt. 

Hier und dort kommen auch in der frisch fixierten Neurohypophyse von Hin
gerichteten auch grobe hyaline Tropfen und Schollen vor, die, wie sich aus ihrem 
Aussehen (konzentrische Schichtbildung, Buckelform), ihren farberischen Eigen
schaften (verschieden gefarbte durch Alterung bedingte Schichtung) und dem 
Verhalten ihrer Umgebung (Ausweichen von Nervenfasern) ergibt, nicht p16tz
lich bei der Fixierung durch Ausfallung, sondern nur in vivo allmahlich durch 
Eindickung entstanden sein konnen. Sie finden sich bei gesunden Menschen 
jugendlichen und mittleren Alters, aber sparlicher als in tierischen Hinterlappen, 
in welchen sie, wie z. B. beim Hund, beim Huhn, bei der Forelle, oft in sehr 
groBer Menge nachzuweisen sind. 

Die interfibrillare Substanz entspricht wohl der EiweiBsubstanz, die GERSH 
und TARR bei ihrer Technik in tierischen Hinterlappen gleichmaBig verteilt 
fanden. Auch das perivasculare Kolloid CELESTINO DA COSTAS und COLLINS, wie 
ein Teil des interstitiellen Kolloids COLLINS ist demgemaB der interfibrillaren 
Su bstanz zuzurechnen. 
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Die x-Korper. Wie schon oben erwahnt wurde und wie auch Abb. 294 zeigt, 
finden sich in derinterfibrillaren Substanz kleine gekornt erscheinende Tropfen, 
von denen eine liickenlose Reihe zu groBeren scharf begrenzten Gebilden fUhrt, 
die bei MASsoNscher Farbung durch unscharf konturierte, hellblau gefarbte 
Kornchen gekennzeichnet sind (s. Abb. 294, x-K). Auch in Azanpraparaten sind 
sie gut sichtbar, nul' in etwas hellerem Blau gefarbt (s. Abb. 272 und 282, x-K). 
Ich mochte die Gebilde vorerst als x-Korper bezeichnen. Die von einer deut
lichen Membran umschlossenen Korper konnen schlieBlich Durchmesser bis zu 
20 und 30 ft erreichen. Bemerkenswert ist, daB innerhalb eines x-Korpers niemals 
ein Kern odeI' auch nul' del' Uberrest eines solchen anzutreffen ist. 1m Gegen
satze zur interfibrillaren Substanz, die in Sektionsmaterial meist nicht odeI' nul' 
stark verklumpt erhalten ist, sind die x-Korper auch in diesem, wenn es nicht 
allzu spat fixiert ist, noch nachweisbar, wobei die Kornchen allerdings meist 
durch Verklumpung vergrobert sind. Die x-Korper sind an keine bestimmte 
Zone gebunden; sie konnen in allen Bezirken des Hinterlappens auftreten. 

Die y-Korper. Eine weitere standig nachweisbare Art von Korpern ist 
in Abb. 295 wiedergegeben. Sie unterscheiden sich von den x-Korpern VOl' allem 
dadurch, daB in ihrem Innern eine rundIiche Verdichtungszone Iiegt, die nament
Iich bei Azan- und Massonfarbung durch ihre abweichende Farbung sehr schon 
hervortritt. Auch diese, als y-Korper bezeichneten Gebilde entbehren eines 
Kernes. Ihre GroBe wechselt; von kleinen Formen von 5-10 ft Durchmesser 
fiihrt eine geschlossene Reihe zu solchen von 20-30 ft und mehr. Dement
sprechend schwankt auch die GroBe del' Verdichtungszone, die bei den groBeren 
Formen meist Durchmesser von 10--15 ft erreicht. Del' groBte von mir beob
achtete y-Korper maB 57 ft im Durchmesser, seine Verdichtungszone 25 ft. Die 
Gestalt del' Gebilde ist gewohnIich kugelig odeI' ovoid, abel' auch gestreckte, 
keulenartige odeI' gelappte Formen kommen VOl'. Zackige Konturen sind meist 
durch Schrumpfung bedingt. Die scharfe membranartige Begrenzung del' Ober
flache ist in Massonpraparaten oft violettrot gefarbt. Auf sie folgt eine bald 
breitere, bald schmalere blaBblaue AuBenzone, in del' blau gefarbte Kornchen 
liegen. Bei groBen Korpern wird diese Zone immer lichter, die Lagerung del' 
Kornchen lockerer (vgl. Abb.295a und b mit c); sie konnen auch ganz ver
schwinden, so daB die Randzone des Korpers angefarbt und leer erscheint. 
Die Verdichtungszone ist rotviolett gefarbt; sie ist von zahllosen rotvioletten 
Kornchen durchsetzt, die von hier gegen die Peripherie abzuwandern scheinen. 
Bei Azanfarbung nehmen die peripheren Kornchen einen lichtblauen, die del' 
Verdichtungszone einen violetten Farbton an. 

Das Aussehen del' Verdichtungszone wechselt. In manchen, wie namentIich 
in den kleinen y-Korpern, ist sie erst durch eine noch ganz lockere Ansammlung 
rotvioletter Kornchen angedeutet (s. Abb. 295a). DaB keine Tauschung durch 
Anschnitt vorIiegt, ist leicht festzustellen, wenn del' Korper wie in Abb. 295a 
innerhalb del' Schnittdicke liegt. Von Ansammlungen diesel' Art bis zu groBen 
Verdichtungszonen finden sich aIle Zwischenstufen. . 

Ab und zu zeigt die Verdichtungszone ein hyalines Aussehen; man kann sie 
dann auch von einigen kleinen Vakuolen odeI' substanzhaltigen Blaschen durch
setzt finden. In Praparaten, die zur Darstellung del' Neurofibrillen nach BODIAN 
impragniert und dann mit Saurefuchsin-Anilinblau nachgefarbt waren, ist die 
Oberflache del' Verdichtungszone manchmal eigentiimlich schwarz bis schwarz
blau gefarbt. Die y-Korper sind auch in Sektionsmaterial sichtbar; doch sind 
hier die Kornchen meist vergrobert und verklumpt. 

x-Korper wie y-Korper farben sich mit Hamalaun-Eosin ebenso wie die auf 
S.413 beschriebenen granularen Anschwellungen rotIich, so daB bei diesel' 
Farbung eine genauere Unterscheidung erschwert ist. Daraus erklart sich, daB 
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diese Gebilde von HERRING unter der Bezeichnung "granular bodies" unter
schiedslos zusammengefaBt wurden. Die Verdichtungszone entspricht nach 
HERRING wie auch CUSHING dem zugrunde gehenden Kern der Zelle. Die granu
laren Korper sollen nach den genannten Autoren aus eingewanderten Zellen der 
Pars bzw. Zona intermedia, namentlich aus basophilen ZeIlen, entstehen. Auch 
JONNESCO (1913) halt die Verdichtungszone fUr den zugrunde gehenden Kern 
einer Zelle; es solI sich dabei um eosinophile Zellen handeln, die vom Vorder
lappen her in die Neurohypophyse eingedrungen sind. 

II 

Abb. 295a-c. y-Korperaus der menschlichen 
Neurohypophyse. a Kleiner in Entstehung 
begriffener y-Korper mit Verdichtungszone, 
die innerhalb der Schnittdicke liegt. b Ein 
kleiner und ein groBerer y-Korper. c Zwei 
groBe y-Korper mit vergroherten Kornehen. 
Beikeinem der Karper liil.lt sieh ein Kern oder 
Kerurest feststeIlen; aueh im vorausgehenden 
und naehfolgenden Sehnitt nieht. Hinger. 
25 d. <r . Fix. Susa. Paraffin. 10!t. Binde
gewebsfiirbung nach MASSON. Vergr. 1 : 920. 

Bei genauerer Untersuchung frisch fixier
ten menschlichen Materials ergeben sich 
indessen eine Reihe von Befunden, die 
Zweifel an der Richtigkeit dieser Deutun
gen aufkommen lassen. Was zunachst die 
Herkunft der x- und y-Korper betrifft, 
so laBt sich gegen ihre Entstehung aus baso
philen Zellen eine Reihe von Einwanden 
erheben. So ist haufig festzustellen, daB die 
Korper auch in Hypophysen mit geringer oder 
fehlender basophiler Invasion in reichlicher 
Zahl vorhanden sind. Da es unbekannt ist, 
wie lange sich die Korper erhalten, so konnte 
allerdings gegen diesenEinwand vorgebracht 
werden, daB sich die Korper auf eine friihere, 
schon abgeklungene Invasion zuriickleiten. 
Es ist j edoch fraglich, 0 b dies stichhaltig ist; 
denn man findet die Korper auch in Hinter
lappen von Jugendlichen mit geringer In
vasion, bei welchen doch in anbetracht ihres 
jugendlichen Alters aller Wahrscheinlichkeit 
nach auch in frtiherer Zeit keine starkere 
Zelleinwanderung stattfand. Ferner trifft 
man die Korper auch bei Schwangeren, 
deren Hinterlappen gewohnlich sehr arm 
an Basophilen ist. 

Ein weiterer Einwand gegen eine Abstammung der x- und y-Korper von 
Basophilen ergibt sich aus ihrer Lage. Sie finden sich nicht nur in der an den 
Driisenteil angrenzenden Zone des Hinterlappens, sondern ebenso reichlich auch 
in seinen iibrigen Abschnitten, selbst im Hypophysenstiel, in dem nur sehr 
selten Basophile anzutreffen sind. Ja sie konnen hier sogar besonders zahlreich 
sein. Die x- und y-Korper miiBten also aus der Grenzzone, ihrem angeblichen 
Ursprungsort, in entfernt liegende Gebiete des Hinterlappens eingewandert 
sein, eine Vorstellung, die bei der Kernlosigkeit der Gebilde betrachtliche Schwie
rigkeiten bereitet. Auch die Annahme einer passiven Verschleppung del' Korper 
durch eine gegen den Stiel zu gerichteten Stromung bringt keine Losung; wie 
ware in diesem FaIle das Auftreten der Korper in dem auBerhalb des Stromungs
gefalles gelegenen obersten dorsalen Abschnitt des Hinterlappens zu erklaren? 

Andererseits ist die Tatsache, daB x- und y-Korper auch zwischen einge
wanderten basophilen Zellen zu beobachten sind, noch kein Beweis dafiir, daB 
sie auch aus diesen entstanden sind. Da die Korper ja im ganzen Gebiet des 
Hinterlappens au£treten, kann das Zusammentreffen gerade so gut auch zufalliger 
Natur sein. Der gewichtigste Einwand aber ist wohl der, daB keiner der Autoren 
bis jetzt eine liickenlose Ubergangsreihe von einer basophilen Zelle zu einem 
x- oder y-Korper gegeben hat. Auch mir war es nicht moglich, einwandfreie 



Der Hirnteil der Hypophyse. 447 

Zwischenstufen zu Hnden. Noch weniger laBt sich die von JONNESCO ange
nommene Herkunft von eosinophilen Zellen beweisen. 

Fiir die Entscheidung der Frage der Herkunft der x- und y-Korper fallt auch 
die Deutung der Verdichtungszone ins Gewicht. 1st es wirklich erwiesen, daB sie, 
wie HERRING und CUSHING annehmen, dem angeschwollenen, hyalinisierten 
Kern einer Basophilen entspricht? Mir ist ein Beweis fUr diese Annahme, die 
sich nur auf den Augenschein bei unspezifischen Farbungen griindet, nicht be
kannt. Auch mir gelang er nicht. Obwohl ich hunderte dieser Korper, die 
groBeren auch in Serienschnitten untersuchte, 
gliickte es mir niemals, einen einwandfrei inner
halb eines x- oder y-Korpers gelegenen Kern zu 
finden. Ebensowenig war es moglich, innerhalb 
einer Verdichtungszone mit Hilfe spezifischer 
Farbungen (Fuchsinschwefelsaure, Gallocyanin, 
Methylgriin u. dgl.) eindeutige Kernreste festzu
stellen, was doch, wenn sie tatsachlich aus einem 
Kernhervorgingen, wenigstens manchmal gelingen 
miiBte. Bestenfalls trifft man Kerne an, die der 
AuBenseite der x- oder y-Korper anliegen; diese 
sind aber stets durch die Oberflachenmembran 
vom Korper selbst abgetrennt, so daB es sehr 
fraglich ist, ob sie mit diesen etwas zu tun haben. 

Eine Zeit lang glaubte ich, daB die Verdichtungs
zone der y-Korper dem urspriinglichen Centro
plasma und Golgikorper einer Driisenzelle ent
spricht, doch lieB sich auch das nicht einwandfrei 
erweisen. 

DasFehlen der Kerne, wie auch die zahlreichen 
Zwischenstufen, die man von kleinsten bis zu 
groBen x- und y-Korper nachweisen kann, die 

b 

Abb. 296a und c. z-Korper aus der 
menschlichen Neurohypophyse. a Ein
zeiner, isoliert liegender z-Korper mit 
fiidigem Inhalt. b Gruppe von z-Kor
peru verschiedener GroBe. Hinger. 
25 J. iJ. Susa. Paraffin. 51'. MASsoNsche 
Bindegewebsfiirbung. Vergr. 1 : 920. 

allmahliche Entwicklung der Verdichtungszone aus kleinen Anhaufungen von 
Kornchen ohne Anwesenheit eines Kernes, all diese Beobachtungen erwecken den 
Verdacht, es mochte sich bei diesen x- und y-Korpern iiberhaupt nicht um cellu
lare Ge bilde handeln, sondern um spezifische Sekretionserscheinungen des Hinter
lappenparenchyms, etwa derart, daB sich die Korper als Produkte der sekre
torischen Tatigkeit des Parenchyms aus kleinen interfibrillar auftretenden, mit 
Fliissigkeit gefiillten Blaschen bilden, die sich allmahlich vergrol3ern und sich 
schlieBlich unter Auflosung ihrer Oberflachenmembran in die Spalten des Gewebes 
entleeren. Die in den Korpern sichtbaren Kornchen konnten eine durch die 
Einwirkung der Fixierungsfliissigkeit bedingte Ausflockung darstellen, die je 
nach ihrem chemischen oder physikalischen Verhalten ein differentes farberisches 
Verhalten zeigt. Ahnliche Fallungsbilder sind ja auch vom 1nhalt kolloid
gefUllter Cysten bekannt. 

Sollten die y-Korper, entgegen den vorausgehenden AusfUhrungen, Uber
reste von Zellen darstellen, dann konnten sie sich ihrem ganzen Verhalten nach 
meines Erachtens nur auf zugrunde gehende Zellen der Neuroglia zuriickleiten. 
1ch werde auf diese Frage in einer spateren Arbeit noch naher eingehen. 

Die z-Korper. AuBer den x- und y-Korpern findet sich in den interstitiellen 
Spalten des Parenchyms noch eine weitere eigentiimliche Struktur, die in den 
Abb. 296 und 297 wiedergegeben ist. 

Es sind helle Blaschen, die teils einzeln, teils herdartig in kleineren oder 
grol3eren Gruppen auftreten. Man denkt zuerst an ein durch Schrumpfung bei 
der Fixierung entstandenes Kunstprodukt. Indessen sind diese als z -Korper 
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bezeichneten Blaschen nach allen moglichen Fixierungsarten, auch bei An
wendung von osmiumhaltigen Gemischen, nachzuweisen. Sie treten urn so 
schoner hervor, je lebensfrischer die Driise fixiert wurde. 

Die z-Korper sind von einer leicht erkennbaren Membran umschlossen, die 
sich bei MASsoNscher Farbung intensiv rotviolett farbt. Besonders deutlich ist 
sie an z-Korpern zu sehen, die fUr sich, isoliert, zwischen Faserbiindeln des Par
enchyms liegen. Die Blaschen diirften in vivo mit einer waBrigen Fliissigkeit 

Abb.297. Zahlreiehe Gruppen von z-Korpern (zKJ zwischen dem 
Fasergefleeht des Hinteriappens. Hinger. 45.T. \'. Carnoy

Celloidin-Paraffin. 5". MAsSONsehe BindegewebsfiiTbung. 
Vergr. 1 : 360. 

gefiillt sein, die je nach 
ihrem Substanzgehalt ein 
wechselndes Fixierungs bild 
gibt: So erscheint ein Teil 
der z-Korper im fixierten 
Zustand leer, ein anderer 
enthalt etwas Gerinnsel, 
wieder andere zeigen feine 
fibrinartige ]'aden, die sich 
bei MASsoNscher Farbung 
rot tingieren. Einzelne der 
z-Korper enthalten auch 
Glykogen, das im fixierten 
Zustand in feineren oder 
groberen Tropfchen an der 
Innenseite der Oberflachen
membran oder an feinen 
Fadchen niedergeschlagen 
ist (s. Abb. 300b). Fett 
oder Lipoide sind in den 
z-Korpern beim Menschen 
morphologisch nicht nach
weisbar. 

Die Form der z-Korper 
ist meist kugelig oder ab
geplattet ovoid, letzteres 
namentlich dann, wenn sie 
zwischen langsverlaufenden 
Faserbiindeln des Paren
chyms gelegen sind. In die
sem Fall liegen die Korper 

auch haufig reihenweise hintereinander. An anderen Stellen sind die Blaschen, 
einemFettgewebe ahnlich, zu groBeren Gruppen zusammengeordnet (s. Abb. 297). 
Die GroBe der Blaschen schwankt von kleinsten nur 2-3 fk messenden bis zu 
10-15 fk groBen Korpern. 

Die z.Kiirper haben eine gewisse Ahnli~.\lkeit mit Strukturen, die JONNESCO (1913) 
in der Neurohypophyse des Mensehen als Uberreste von eosinophilen Zellen besehrieb. 
Sie sollen aus diesen unter Vakuolisation des Cytoplasmas und saurer Degeneration des 
Kernes dureh Histolyse entstehen. 

Die Frage der Entstehung der z-Korper wird durch Abb. 298 meines Erachtens 
in folgender Weise beantwortet. Die Abbildung zeigt eine kleine Gruppe von 
Reticulopituicyten, die dureh Cytoplasmabriicken in retikularem Zusammen
hang stehen. Im Cytoplasma ist das Auftreten kleiner, mit fliissigem Inhalt 
gefUllter Blaschen zu erkennen, die sich allmahlich zu Korpern vergroBern, die 
in ihrem Aussehen vollig den vorher besprochenen z-Korpern gleichen. Mit 
dem Anwachsen des Umfanges der Bliischen ist in ihrem Innern auch das 
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Auftreten der fibrinartigen Faden festzustellen. Ob die Korper, wenn sie eine 
gewisse GroBe erreicht haben, dann aus dem Zelleib ausgestoBen, oder unter 
Auflosung der Zelle frei werden, ist schwer zu entscheiden. Anscheinend kommen 
beide Prozesse vor. In gleicher Weise kann sich der V organg auch in einzelnen, 
isoliert liegenden Pituicyten abspielen. Die groBen, prall mit Flussigkeit ge
fUllten z-Korper verfallen schlie13lich der Auflosung, wobei sich ihr Inhalt in die 
Maschen des Pituicytenreticulums oder in das Geflecht der Nerven- und Pitui
cytenfasern entleert, das daclurch bei herclartigen Ansammlungen von z-Korpern 
aufgelockert und auch spaltartig auseinandergedrangt wird. Der ganze ProzeB 
ist, meines Erachtens, als Sekretionsvorgang zu deuten. 

Die z-K6rper konnen unter Umstanden 
in ihrem Aussehen an gequollene Kerne 
erinnern (Oberflachenmembran, fibrin
artige Fadchen, Kornchen u. dgl.) und z /{ _ -,;:--+""-
dadurch die Frage aufrollen, ob sie viel
leicht aus Kernen entstehen. Stellen, wie 
sie in Abb. 298 wiedergegeben sind, lassen Ii. 
indeB ihre Entstehung aus im Cytoplasma 
gelegenen Blaschen eindeutig erkennen. 

AuBer diesen sekretorischen Vor- -'"--_....::... ....... --:--.[3. 

gangen ist auch noch wie schon S. 426 
geschildert wurde, eine Auflosung 
von Pituicyten festzustellen. 

Schlie13lich konnte ich noch be
obachten, daB die :Fortsiitze cler 
Faserpituicyten in begrenzten Be
zirken des Hinterlappens eigenartige 
Auflosungserscheinungen zeigen, so 
daB sie hier, obwohl sie in benach

Abb. 298. Reticulopituicyten mit Sekretvakuolen und 
z-Korpern. K Pituicytenkern; N Biindel quergeschnit
tener markloser Nervenfasern; zK typischer z-Korper. 
Hinger. 25 J. &. Paraffin. 5 1'. Azan. Vergr. 1 : 920. 

barten Teilen gut erhalten und dargestellt sind, nur fragmentiert und ver
schwommen sichtbar sind. Es ist moglich, daB auch diese Erscheinungen, die 
ich in einer spateren Arbeit noch eingehender schildern werde, im Sinne 
periodischer Einschmelzungsvorgange zu deuten sind. 

Aus all dem ergibt sich, daB der Hinterlappen nicht lediglich eine 
passive, sekreta bleitende Rolle spiel t, sondern einen aktiven, 
sekretorisch bedeutsamen Anteil der Hypophyse darstellt. 

Am Schlusse dieser Ausfiihrungen tiber die interfibrillare Substanz der Neuro
hypophyse mochte ich zusammenfassend zu der Frage Stellung nehmen, wie 
sich in der menschlichen Neurohypophyse die X-, y- und z-Korper 
sowie die verschiedenen Formen der Ansch wellungen der Pituicyten
fasern (homogene, pigmentierte, granulare und vesikulare Anschwellung) 
zu den "granular bodies" und den "colloid or hyalin bodies" HERRINGS 
ver hal ten. Nach der vorausgehenden Darstellung ist es kaum notig noch zu 
betonen, daB X-, y- und z-Korper Strukturen darstellen, die mit den verschie
denen Anschwellungen der Pituicytenfasern nichts zu tun haben. Es genugt 
dazu, die Abbilclungen dieser verschiedenen Strukturen miteinander zu ver
gleichen. Dagegen entsprechen x- und y-Korper einem Teil der "granular bodies" 
HERRINGS, denen auch noch die granularen Anschwellungen der Pituicyten
fasern zuzurechnen sind. 

Was die "hyalin bodies" HERRINGS betrifft, so ist nach meinen Unter
suchungen ein groBer Teil derselben den homogenen Anschwellungen der Pitui
cytenfasern gleichzusetzen, die im Schnittpraparat verstandlicherweise viel 
haufiger als isolierte rundliche oder ovale, wie als spindelige mit zu- und ab
leitender Pituicytenfasern versehene Korper sichtbar sind. Auf diese von 
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Pituicytenfasern gebildeten "hyalinen Korper" kann naturgemiiB die Angabe 
von GERSH und TARR, daB aIle hyalinen Korper Fixierungsartefakte sind, 
nicht zutreffen. Sie lassen sich ja auch in frischen mit Neutralrot supra
vital gefarbten Zupfpraparaten beobachten_ 
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Abb.299. Pituicyten aus einer menschlichen Neuro
hypophyse mit feinen Lipoidtropfchen. B Blut
capillare. Hin!(er. 22 J. ~. Fix. Formol. Gefrier
schnitt 15 p. Sudan nach ROMEIS. Vergr. 1 : 920. 

Ein anderer Teil der hyalinen Kor
per mag, wie GERSH und TARR fanden, 
erst unter dem EinfluB der Fixierungs-

/I fliissigkeit auf die interfibrillare EiweiB
substanz postmortal entstanden sein . 
Aber auch da trifft man einzelne hya
line Tropfen, die aus den S. 444, 
Abs. 3 angegebenen Griinden sicher 
schon in vivo vorhanden sind. 

e) Die Lipoidsubstanzen im Hinterlappen. 
Dber die Lipoidsubstanzen der 

menschlichen Neurohypophyse liegen 
meines Wissens keine naheren Angaben 
vor. NurJoNNEscO (1913) und SCHEELE 
(1929) bemerken kurz, daB in der Neuro
hypophyse normalerweise kein Fett 

darzustellen ist. In eigenen Untersuchungen fand ich die frisch fixierten 
Neurohypophysen von Hingerichteten durchgehends arm an morphologisch 
nachweisbarem Lipoid. Es beschrankt sich auf feinste Tropfchen, die im Zelleib 
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Abb. 300. Glykogen im menschlichen Hinterlappen. 
a Extracellular zwischen dem Fasergewebe des Paren
chyms liegende Glykogenkornchen. b Glykogenhaltige 
Anschwellung einer Pituicytenfaser. c Glykogenhaitige 
x·Korper. Hinger. 45 J. \'. Fix. Carnoy. Celloidin
Paraffin. Glykogenfiirbung nach BEST. Vergr.l: 920. 

von Pituicyten sichtbar sind und ab 
und zu auch in die Fortsatze der 
Pituicyten eindringen (s. Abb. 299). 
Bei Sektionsmaterial fand ich des 
ofteren das ganze Parenchym des 
Hinterlappens von feinen Lipoid
tropfchen durchsetzt; ob es sich 
dabei urn eine postmortale Ent
mischungserscheinung oder urn eine 
krankhafte Veranderung handelt, 
vermag ich vorerst nicht zu ent
scheiden. 

Bei Tieren kann der Gehalt der Pitui
cyten an osmiophiler Substanz viel be
triichtlicher sein. So findet GERSH (1939) 
bei Ratte und M aU8 in den, ,Driisenzellen" 
(Adenopituicyten) des Hinterlappenszahl
reiche tropfchenformige Einlagerungen, 
die sich mit Osmiumsiiure schwiirzen und 
positive SMITH-DIETRICH-Reaktion geben. 
Ihre Rotfiirbung mit Nilblausulfat spricht 
dafiir, daB sie reich an neutralen ungesiit
tigten Fetten sind (s. auch S. 426). 

f) Das Verhalten des Glykogens im Hinterlappen. 
NEUBERT (1909) konnte im Hinterlappen der menschlichen Hypophyse in 

21 von 22 Fallen Glykogen nachweisen. Auch in frischen Tierhypophysen war 
es hier regelmaBig festzustellen. Die Menge des Glykogens war in den mensch
lichen Neurohypophysen im allgemeinen sparlich, nur bei Diabetikern (2 Falle) 
war es in besonders reichlichem MaE vorhanden. Das Glykogen findet sich nach 
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NEUBERT zum Teil intracellular in GIiazellen in Form kleiner dicht am Zellkern 
liegender Kornchen. Weiter ist es in reichlicher Menge in Gestalt freiliegender 
Tropfen verschiedener GroBe nachweisbar, die sich oft zu kleinen Gruppen von 
8-10 vereinigen, wobei auch groBere Schollen auftreten. "Die kleinsten Tropfen 
folgen ofters den Faserzugen, liegen sonst aber in Lucken des Gewebes." AuBer
dem kommt GIykogen in Form erheblich groBerer, meist rundlicher, oft gebuckel
ter Schollen vor, die den HERRINGSchen Korpern entsprechen solI en; in einigen 
Fallen auch in Gestalt glat-
ter Kugeln, die NEUBERT 
den Corpora amylacea des 
Nervensystems gleichsetzt. 
Schlief3lich solI es noch in 
"Ganglienzellen" des Hin
terlappens auftreten. DaB 
es sich bei den genannten, 
durch BEsTsches Carmin 
rot gefar bten Su bstanzen 
urn GIykogenhandelt, stutzt 
NEUBERTdurch den Hinweis 
darauf, daB die Su bstanzen 
nach 2stundiger Speichel
einwirkung verschwinden. 

Inmeineneigenen Unter
suchungen konnte ich das 
standige, allerdings meist 
nur sehr sparliche Vorkom
men von GIykogen auch 
in unmittelbar nach dem 
Tode fixierten menschlichen 
Neurohypophysen bestati
gen. Es ist im Hinter
lappen gewohnlich in ver
schiedener Lokalisation an
zutreffen. Ein Teil liegt 
in Gestalt feiner Tropfchen 
zumeist extracellular zwi
schen dem Fasergewebe des 
Hinterlappens(s.Abb.300a). 

Abb. 301. Gitterfasernetze im Hinterlappen einer 47jahrigen. Dber· 
sichtsbild aus dem unteren DritteJ der Neurohypophysc. Hinger. 
!? Fix. Bromammonium-}<'ormol. Gefrierschnitt. 25 1'. Perdrau. 

Vergr. 1 : 65. 

Stellen dieser Art trifft man jedoch gewohnlich nur sehr sparlich an. Weiter
hin tritt das GIykogen wie in Abb. 300b in Form feinster Staubchen in den 
Anschwellungen einzelner Pituicytenfasern auf, die wie ein Vergleich mit den 
Abbildungen NEUBERTS erkennen laBt, ohne Frage den "Ganglienzellen" dieses 
Autors entsprechen. Ferner findet es sich in einigen der auf S. 447f. beschrie
benen kernlosen Blasen (z-Korper; s. Abb. 300c). Ab und zu sind auch groBe 
rundliche oder gebuckelte Schollen zu sehen, die das Carmin annehmen; doch 
erscheint es fraglich, ob es sich bei diesen Einlagerungen wirklich urn GIy
kogen handelt. 

g) Das Bindegewebe des Hinterlappens. 
Lange Zeit wurde der Anteil des Bindegewebes am Aufbau des Hinterlappens 

betrachtlich uberschatzt. Dies ging so weit, daB von man chen Autoren das ganze 
in gewohnlichen Praparaten zutage tretende Fasergewebe dem Bindegewebe 
zugerechnet wurde. 

29* 
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Noeh 1914 beriehtet STENDELL, da13 das Bindegewebe namentlieh bei hoheren Verte
braten die Neuroglia des Hinterlappens an Masse ubertreffen kann, wodurch "der Charakter 
des Hinterlappens als eines eerebralen Abschnittes ganz erheblieh entstellt" werde. Das 
Einwuehern des Bindegewebes wurde nach der Vorstellung STENDELLS erst dadurch moglich, 
da13 der Hirnteil, seiner Funktion als Sekretreceptaculum "entsprechend, die echten nervosen 
Elemente, wie namentlich Ganglienzellen, verlieren konnte, wodurch auch die Neuroglia 
der Entartung verfallen mu13te". Erst die Anwendung der Silbermethoden von BIEL
SCHOWSKY, ACHUCARRO, PERDRAU u. dgl. durch TELLO (1912), CELESTINO DA COSTA (1923), 

Abb.302. Ausschnitt aus der gleicheu Stelle bei starkerer Ver
grol.lerung. Hcrkunft und Technik wie Abb.301. Vergr. 1 : 325. 

COLLIN und KISSEL (1928), 
Bucy (1930) brachte uber das 
Verhalten und die Begrenzung 
des Bindegewebes in der Neuro
hypophyse naheren Aufschlu13. 
TROSSARELLI (1935) untersuchte 
das Bindegewebe mit Hilfe der 
Methode VII von DON AGGIO, 
bei der jedoch, den Abbildungen 
des Autors nach zu sehlieBen, 
neben Bindegewebe aueh Pitui
eytenfasern gefiirbt werden. 

Gewohnliehe mit Hiima
laun-Eosin, naeh VAN GIESON, 
DOMINICI u. dgl. gefiirbte Prii
parate geben uber das Verhalten 
des Bindegewebes innerhalb der 
Neurohypophyse keine Vorstel
lung. Selbst naeh AZAN- oder 
MASsoNscher Fiirbung ist es 
nicht in der Vollstiindigkeit und 
Klarheit dargestellt, wie es in 
Bielschowskypriipara.ten hervor
tritt. Die scbOnsten Ubersichts
priiparate gab en mir 20-30 fl 
dicke Gefrierschnitte, die nach 
der Modifikation von PERDRAU 
impriigniert und nach dem 
Vergolden zur Entfiirbung des 
Untergrundes vorsichtig mit 
Fixiernatron behandelt waren, 
dem eine geringe Menge Ferri
cyankalium (nach OSTERTAG) 
zugesetzt war. Die sonst so 
vorzugliche Eisensilbermethode 
nach GOMORY istfur Ubersichts
priiparate weniger brauchbar. 
dasieim Hinterlappenden Unter
grund ziemlich stark mit imprii
gniert; fUr die Untersuchung 

der feinsten Gitterfaserstrukturen an dunnen Paraffinschnitten ist sie dagegen auch hier aus
gezeichnet, da sie diese ganz besonders vollstiindig zur Darstellung bringt. 

Das Bindegewebe tritt im Innern der Neurohypophyse vorwiegend als argy
rophiles Fasergewebe in Begleitung von Gefii,sen auf (s. auch So 485 und 
Abb. 322); diese werden bald mit groBeren, bald mit kleineren perivascularen 
Geflechten umhiillt, von welchen immer wieder einzelne Fasern wie auch Faser
biindel abzweigen, urn mehr oder weniger weit in das umgebende Gliagewebe 
einzudringen und vielfach bcnachbarte GefiWhiillen miteinander zu verbinden. 
Die Starke der Faserhiillen hiingt nicht einzig und allein von der GroBe der Ge
faBe ab; es bestehen vielmehr auch regionale Unterschiede, insofern die peri
vascularen Hiillen in einzelnen Bezirken des Hinterlappens starker, in anderen 
schwacher entwickelt sind. Faserreiche, kriiftig ausgebildete GefaBhiillen finden 
sich namentlich im oberen Viertel wie auch an der Dorsalseite des Hinterlappens. 
Infolge der engen Beziehung zu den GefiiBen wird die Verteilung wie die Verlaufs
richtung des Bindegewebes innerhalb der Neurohypophyse weitgehend durch 
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die GefiiBe bestimmt. GroBere geschlossene Bindegewebssepten sind in normalen 
Hinterlappen nicht vorhanden. Kollagenes Bindegewebe findet sich im Innern 
der Neurohypophyse nur sehr spiirlich vor: Nur ab und zu sind den Gitterfaser
geflechten groBerer GefiiBe auch einzelne kollagene Fasern beigemengt. Das 
Vorkommen von elastischen Fasern wird im Schrifttum zumeist in Abrede 
gestellt. In eigenen Priiparaten konnte ich jedoch in der Adventitia groBerer 
GefiiBe stets elastische Fasern nachweisen, wenn sie auch nicht sehr zahlreich 
sind. Nur selten dringt dagegen eine vereinzelte Faser in die Glia ein. 

Das Aussehen der Faser-
geflechte liiBt zwei Typen er
kennen, die unter Umstiinden 
in ein und derselben Neuro
hypophyse auftreten. Der 
eine Typus wird durch die 
Abb. 301 und 302, der andere 
durch die Abb.303 und 304 
gekennzeichnet. 1m ersteren 
Fall findet man starre ge
streckt verlaufende Faser
biindel, die ein netzig zusam
menhiingendes Maschenwerk 
bilden, zwischen dem sich -
bei dieser Methode unsicht
bar - das von Neuroglia 
und Nervenfasern gebildete 
Parenchym ausdehnt. 1m 
zweiten Fall sind die Fasern 
unregelmiiBig gestaltet, ge
zackt, zum Teil kniiuelartig 
verschlungen. Die Zerteilung 
des Parenchyms ist in diesem 
FaIle geringer als im erst
genannten. 

Wie im Vorderlappen 
kommt es auch im Hinter
lappen mit zunehmendem 
Alter sehr oft zu einer Ver
mehrung des Bindegewebes. 

Abb. 303. GitterfaserhiiJlen aus dem mittleren DritteI der gIeichen 
Hypophyse wie Abb. 301. Vergr. 1 : 65. 

Die perivasculiiren Hiillen verstiirken sich, auch die zwischen den GefiiBen 
ziehenden Fasern nehmen an Menge wie Starke zu, wahrend das eigentliche 
Parenchym streckenweise zur Riickbildung und Verodung gebracht ist. 

Die Oberflache des Hinterlappens wird von einer kraftigen, fibrosen Kapsel 
bedeckt, die von kollagenen Faserbiindeln wie auch reichlichen elastischen Faser
netzen gebildet wird (s. auch S.60 und Abb.41). Gegen die Zona intermedia 
zu ist der Hinterlappen von einer zarten bindegewebigen Fasermembran 
bekleidet, die individuell verschieden stark und verschieden vollstandig ent· 
wickelt ist. Wiihrend sie in der einen Hypophyse im Azanpraparat als diinne, 
geschlossene, blaugefiirbte Grenzlinie hervortritt, erscheint sie in einer anderen 
unterbrochen und zerkliiftet. Diese bindegewebige Grenzschicht, an der neben 
kollagenen auch elastische Fasern beteiligt sind, wird seitens des Hinterlappens 
in wechselndem MaBe von Pituicytenfasern und Nervenfasern, seitens der 
Zwischenzone von GefiiBen und Epithelzellen durchbrochen. 
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h) Der Entstehungsort der Hinterlappenhormone. 
Lange Jahre herrschte die Auffassung vor, daB der Hinterlappen der Hypo

physe keinerlei sekretorische Tatigkeit entfalte, sondern zusammen mit dem 
Hypophysenstiellediglich der Weiterleitung der im Zwischen- und Vorderlappen 
gebildeten Hormone diene. Noch BIEDL (1930) kam in einer zusammen
fassenden Darstellung der Physiologie der Hypophyse zu dem Ergebnis, daB die 
sog. Hinterlappenhormone "in erster Reihe oder ausschlieI3lich nur in solchen 

Geweben gebildet werden 
konnen, die aus sekretori
schen Zellen aufgebaut sind. 
Der nervose Hinterlappen, 
die Neurohypophyse und 
der aus nervosem Gewebe 
bestehende Hypophysen
stiel haben keine sekretori
schen Gewebselemente, der 
erstere vielleicht noch aus 
dem Zwischenlappen ein
gewanderte. Beide wei sen 
morphologisch nur Sekre
tionsprodukte auf. Fiir die 
tierische Hypophyse kann 
ich der relativ ausgedehn
ten Pars intermedia und 
vielleicht der histologisch 
glandular sich prasentieren
den Pars tu beralis die Funk
tion der Inkretproduktion 
zuerkennen." Auch beim 
Menschen mochte BIEDL 
lieber noch dem quantitativ 
geringen Gewebe der Pars 
intermedia eine Funktion zu
schreiben als dem nervosen 
Gewebe des Hinterlappens. 
Wenn einzelne Wirkstoffeim 

Abb. 304. Ausschnitt aus der gleichen Stelle bei starkererVer- HinterlappenundHypophy
groBernng. Herkunft und Technik wie Abb. 301. Vergr. 1 : 325. senstiel in gro13erer Menge 

angetroffen wiirden als in der 
Pars intermedia, so sei das kein Beweis fiir die Produktion, sondern nur der 
Nachweis des Sekretes in den Abfuhrwegen, oder einer eventuellen Speicherung 
daselbst. Auch andere Autoren wie HERRING, CUSHING U. a. waren der Dber
zeugung, daB die sog. Hinterlappenhormone (Oxytocin wie Vasopressin und 
Adiuretin eben so wie das Melanophorenhormon) von den Driisenzellen der Pars 
intermedia geliefert werden und dann in die Neurohypophyse diffundieren, wo 
sie in Gestalt von Kolloidtropfen, den sog. HERRINGS chen Korpern erscheinen. 

Erst in den letzten Jahren wurden schwerwiegende Einwande gegen die 
Richtigkeit dieser Auffassung laut. An erster Stelle sind in diesem Zusammen
hang die Untersuchungen vori GElLING und seinen Mitarbeitern zu nennen 
(DE LAWDER, TARR und GElLING 1934, GElLING 1935, WISLOCKI und GElLING 
1937, OLDHAM, MCCLEERY und GElLING 1938). Sie erbrachten fiir eine Reihe 
von Tierarten (Huhn, Wal, Seekuh) den Nachweis, daB im Hinterlappen dieser 
Tiere sowohl Oxytocin wie Vasopressin vorhanden ist, obwohl hier eine Pars 
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intermedia fehlt und zudem zwischen Vorder- und Hinterlappen eine kraftige 
trennende Bindegewebsschicht liegt. Auch die Maglichkeit eines Sekretiiber
trittes aus dem Vorderlappen auf dem GefaBwege wird von WISLOCKI und KING 
(1936) und WISLOCKI (1937a, b) in Abrede gestellt. Hier kannen also Oxytocin 
und Vasopressin weder von Vorder- noch Zwischenlappen geliefert sein. Das 
Melanophorenhormon ist in diesen Fallen ebenso wie beim Menschen im Vorder
lappen nachweisbar. Auch beim Giirteltier liegt an Stelle einer Pars intermedia 
eine dicke Bindegewebsschicht OLDHAM (1938). Trotzdem enthalt der Hinter
lappen mehr Zellen und mehr HERRINGSche Karper als bei den meisten anderen 
Arten zu sehen sind. 1m Hinterlappenextrakt war Melanophorenhormon nur 
in Spuren, Oxytocin, Vasopressin und Adiuretin dagegen reichlich vorhanden. 
OLDHAM folgert daraus, daB die letztgenannten Hormone im Hinterlappen selbst 
entstehen. 

Auch Ergebnisse, die mit Hilfe von Gewebekulturen gewonnen wurden, 
sprechen in diesem Sinne. So fanden GElLING und LEWIS (1935), daB Hinter
lappenkulturen der Ratte und Mau8, die etwas Zwischenlappengewebe enthielten, 
sowohl Vasopressin- wie Melanophorenhormonwirkung aufwiesen, wahrend 
Kulturen der Pars intermedia allein nur Melanophoren ausbreitende, aber keine 
blutdrucksteigernde Wirkung besaBen. Ebenso konnten ANDERSON und HAY
MAKER (1935) in Zwischenlappenkulturen nur Melanophorenhormon, aber weder 
Oxytocin noch Adiuretin nachweisen. 

Wenn wir nun die Frage aufwerfen, welcher Anteil des Hinterlappenparen
chyms fiir die Hormonproduktion in Betracht kommt, so werden einerseits die 
Geflechte der Infundibularnerven, andererseits die verschiedenen Formen der 
Pituicyten ins Auge zu fassen sein. Seitdem durch die Untersuchungen von 
LOEWI, DALE u. a. erwiesen ist, daB sympathische wie parasympathische Nerven
endigungen hormonartige Stoffe abscheiden, liegt es auf der Hand, auch die End
geflechte der Neurohypophyse mit einer hormonalen Tatigkeit in Verbindung 
zu bringen. Wenn diese Nervennetze bisher mit den Netzen von Amputations
neuromen verglichen und als mehr oder weniger luxurierende funktionslose Bil
dungen betrachtet wurden, so stiitzt sich ein derartiger Vergleich nur auf auBer
liche morphologische Ahnlichkeiten. Heute liegt es viel naher, in den eigen
tiimlichen Nervengeflechten des Hinterlappens eine spezifische Struktur mit 
besonderer funktioneller und zwar sekretorischer Leistung zu erblicken. Weder 
die durch verhaltnismaBig wenig Astchen erfolgende Innervation des Zwischen
lappens bzw. der Zwischenzone noch die Innervation des Hinterlappens selbst 
wiirde eine so ungeheure Zahl von Fasern erfordern, wie sie tatsachlich vor
handen ist. 

Fiir eine sekretorische Tatigkeit des Hinterlappenparenchyms sprechen auch 
die Beobachtungen von FISHER, INGRAM und RANSON (1935, 1938) sowie von 
FISHER (1937), die nach Verletzung des Tractus supraopticohypophyseus in der 
Neurohypophyse atrophische Veranderungen der Pituicyten antrafen, die von 
einer Abnahme der Uterus- und Blutdruckwirkung begleitet waren, wahrend 
die Melanophorenwirkung unbeeinfluBt blieb. Dementsprechend waren auch 
Pars intermedia und Pars anterior histologisch unverandert. 

Mehr noch als die Nervenendigungen sind aber die Pituicyten als Hormon
quelle in Betracht zu ziehen. GRIFFITHS (1938a) weist bei der Erorterung der 
Frage daraufhin, daB GElLING und LEWIS in Gewebekulturen der Neurohypo
physe der Mau8 das Auftreten von Vasopressin (Pitressin) nachweisen konnten. 
Da die explantierten Nervenfasern der Neurohypophyse von ihren im Nucleus 
supraopticus liegenden Ganglienzellen abgetrennt sind, miissen sie degenerieren. 
Das in der Kultur auftretende Vasopressin kann daher nicht von den Nerven
endigungen gebildet sein. Da in der Kultur auch keinerlei Nervenfasern sichtbar 
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sind, kann mit groBer Wahrscheinlichkeit gefolgert werden, daB das Hormon 
von den Pituicyten gebildet wurde. GRIFFITHS nimmt an, daB auch Oxytocin 
(Pitocin) nicht von Nervenendigungen, sondern von Pituicyten erzeugt wird. 

Auch die histologischen Bilder, iiber die S.426 berichtet wurde, sprechen, 
was Verhalten und Struktur der Pituicyten betrifft, dafiir, daB sich die Aufgabe 
der Pituicyten nicht lediglich in einer Stiitzfunktion erschOpft, sondern daB diese 
Zellen auch inkretorische Tatigkeit entfalten. 

2. Del' Hypophysenstiel (Infundibulum). 
a) Die Abschnitte des Hypophysenstiels. 

Der Hypophysenstiel (Infundibulum) bildet die Verbindung zwischen 
Hinterlappen (Neurohypophyse) und Tuber cinereum des Zwischenhirns. Lange, 
Dicke und Form des Hypophysenstieles zeigen individuell betrachtliche Unter
schiede, die auch aus den UmriBlinien der Abb.27 (S.38) hervorgehen. Die 
diinnste Stelle des Hypophysenstieles liegt gewohnlich kurz vor dem Ubergang 
in den Hinterlappen. Auf dem Sagittalschnitt lassen sich an ihm beim Menschen 
zwei Abschnitte unterscheiden: Ein distaler, kompakter (Stiel, Pars com
pacta infundibuli) und ein proximaler hohler (Trichter, Pars cava in
fundi buli). 

Bei Driisen mit gut entwickeltem Nackenteil kann am Stiel makroskopisch (unter Ver
nacWiissigung der makroskopisch kaum erkennbaren Pars tuberalis) ein im Vorderlappen 
verlaufender intraglanduliirer und ein au13erhalb desselben gelegener extraglanduliirer Ab
schnitt unterschieden werden (s. S.31). 

Die AushOhlung des Trichters ist durch die Trichterhohle (Recessus 
infundi buli) bedingt, deren Ausdehnung ebenfalls betrachtliche Schwankungen 
aufweist. Die Grenze zwischen Stiel und Trichter ist auBerlich nicht erkennbar. 

Der oberste Abschnitt, die Erhebung des Bodens des 3. Ventrikels, wird 
von einer Reihe von Autoren als Eminentia mediana des Tuber cinereum 
gesondert bezeichnet. Die Eminentia mediana beginnt mit der unmittelbar 
hinter dem Chiasma auftretenden Vorwolbung und erstreckt sich caudalwarts 
bis zum Beginn der Area praemamillaris. Seitlich ist sie von den Eminentiae 
laterales des Tuber cinereum flankiert (TILNEY 1936/37). RANSON und MAGOUN 
(1939) definieren die Eminentia mediana als "das erweiterte obere Ende des 
Infundibularstieles, das einen betrachtlichen Teil des Bodens des 3. Ventrikels" 
bildet. 

Entwicklungsgeschichtlich bilden Eminentia mediana, Pars cava und Pars 
compacta des Infundibulum sowie Lobus posterior eine Einheit. Das geht 
auch sehr deutlich aus dem iibereinstimmenden Verhalten dieser Abschnitte 
gegeniiber Vitalfarbstoffen hervor, das sich, wie die Versuche von WISLOCKI 
und KING zeigen, von dem der angrenzenden Hirnteile sehr deutlich unter
scheidet (s. S. 508). 1m iibrigen hat schon v. MIHALKOVICZ hervorgehoben, daB 
"der primitive Trichter nicht allein dem spateren Trichterfortsatz (proc. infundib. 
crebr.), sondern auch dessen Umgebung (tuber cinereum) entspricht. Der 
eigentliche Trichterfortsatz bildet sich spater aus einem Teil des primitiven 
Trichtets durch selbstandiges Auswachsen". 

b) Zur Nomenklatur. 
In der Nom~nklatur des Hypophysenstieles herrscht gro13e Uneinigkeit. Zum Teil 

wird, wie in den Nomina 'anatomica (1936) die Bezeichnung "Infundibulum" fiir den 
ganzen Hypophysenstiel gebraucht; andere dagegen (z. B. ERDHEIM 1926) benennen damit 
nur den hoWen Abschni~t desselben. BENDA (1932) vermi13t daher eine Bezeichnung fiir den 
kompakten Teil des Hypophysenstieles. Die gleiche Unklarheit besteht in der Anwendung 
der Benennungen: Processus infundibuli, Recessus infundibuli und Tuber cinereum, die 
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zum Teil aIle fUr das gleiche, namlich den hohlen Abschnitt des Hypophysenstieles, gebraucht 
werden, obwohl sie im Grunde sehr verschiedene Dinge bedeuten. Nachfolgend werde ich 
beim Menschen fiir den hohlen, bis zur Eminentia mediana des Tuber cinereum reichenden 
Teil des Hypophysenstielcs die Bezeichnung Trichter (Pars cava infundibuli) ge
brauchen, wahrend mit Recessus infundibuli nur der im Trichter gelegene Hohlraum, 
die Trichterhohle, gemeint ist, aber nicht auch deren Wand. 

Auch im Gebrauch der Bezeichnung Eminentia mediana bestehen im Schrifttum 
Unklarheiten. Zum Teil wird sie im Sinne der oben gegebenen Definition nur fUr den 
obersten, am Zwischenhirnboden gelegenen Bezirk gebraucht. Andere verstehen dagegen 
darunter den ganzen hohlen Teil des Trichters. Eine weitere Komplikation ergibt sich 
dadurch, daB TILNEY (1912) urspriinglich fiir die Eminentia mediana die Bezeichnung 
Eminentia saccularis verwandte, womit RETzIUs eine VorwOlbung des Zwischenhirn
bodens bezeichnete, die er mit dem Saccus vasculosus der Fische homologisierte. Die 
Benennung wurde dann bis in die letzte Zeit auch von anderen Autoren gebraucht (z. B. 
von GERSH 1939). TILNEY selbst hat sie dagegen in seiner letzten Arbeit (1936/37) als 
unrichtig wieder aufgegeben, da E. mediana und E. saccularis nicht dasselbe sind. Die 
Eminentia saccularis stellt vielmehr ein Gebilde fiir sich dar, das beim Menschen eine 
wechselnde Ausbildung und Lage hat; bei einzelnen liegt sie dicht vor dem Mammillar
korpern, bei anderen unmittelbar hinter der Eminentia mediana und teilweise eng verbunden 
mit dem Infundibulum (TILNEY). Diese wechselnden Verhaltnisse der Eminentia saccularis 
des Menschen wurde schon von STADERINI, STERZI und PERNA naher erortert, wobei sie 
auch zu dem Ergebnis kommen, daB die Eminentia saccularis der Mammalier und der 
Saccus vasculosus der Fische nicht homologisiert werden konnen. 

COLLIN (1936) unterteilt die "N eurohypophyse" des Menschen in 3 Abschnitte: 
1. ein segment proximal ou Infundibulum; es enthiilt den Recessus infundibuli; 2. ein 
segment moyen, la Tige und 3. ein segment distal, das dem Hinterlappen entspricht. 

WISLOCKI und KING (1937) unterscheiden als Teile der "Neural portion or pars 
nervosa" 1. den "Infundibular process" (= Hinterlappen), 2. den "Infundi bular 
stalk or stem" und 3. den "Infundibular canal or recess". Nach TILNEY (1936/37) 
besteht der "Neural lobe" des Menschen aus 1. der Median eminence of tuber 
cinereum, 2. dem Infundibulum, 3. dem Infundibularstem und 4. dem Infundi
bular Process. Vergleichend anatomisch unterteilt TILNEY (1937) den "N eurallo be" 
a) in die "Median eminence", die bei allen Vertebraten die mesiale Protuberanz des 
Hypencephalons darstellt und b) in den "Infundibular process", der aus einer der 
Hypophyse und einer dem Saccus zugewandten Oberflache besteht. 

c) Der mikroskopiscbe Bau. 

IX) Das N eurogliagewe be. 

Das Gewebe des Hypophysenstieles wird wie das Parenchym des Hinter
lappens von Neuroglia und marklosen Nervenfasern aufgebaut. Das Neuro
gliagewebe stimmt prinzipiell mit dem des Hinterlappens uberein, so daB sich 
namentlich im Stiel die gleichen Formen von Pituicyten, Pituicytenfasern und 
Gliafasern vorfinden wie dort. Nur in der Anordnung und Mengenverteilung del' 
einzelnen Typen bestehen Unterschiede. So treten im Hypophysenstiel die 
gestreckt verlaufenden Faserpituicyten, die des Ofteren spiudelformige odeI' 
rundliche Anschwellungen aufweisen, besonders stark hervor. Wie im Hinter
lappen konnen die Anschwellungen auch im Hypophysenstiel homogene, granu
Hire, vesiculare odeI' pigmentierte Struktur besitzen. Auch die Fasern selbst 
sind oft auf lange Strecken mit feinen Pigmentkornchen versehen. Del' Angabe 
ORLANDIs, daB sich das Pigment im Hypophysenstiel nul' in histiocytaren 
Elementen vorfindet, kann ich daher nicht zustimmen. 

Die Pituicytenfasern verlaufen in groBer Zahl im gleichen Sinne wie die Ner
venfasern in del' Langsrichtung des Stieles (s. Abb. 305), wobei sie betrachtliche 
Lange erreichen konnen. Wie im Hinterlappen sind sie auch hier in gut impra
gnierten Hortegapraparaten an ihrer eigenartig homogenen Beschaffenheit 
deutlich von Nerven- wie Biudegewebsfasern zu unterscheiden. Oft liegen die 
Nervenfasern den breiteren Pituicytenfasern, die mit schmalen bis zu 30 fl 
langen Stabkernen versehen sind, dicht an. 
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Abb. 305. Pituicytenfasern aus der Pars compacta des 
Hypophysenstieles. Hinger. 20 J. S. Fix. Bromammonium
Formol. Gefrierschnitt 20 1'. Hortega. Vergr. 1 : 325. 

Die langs verlaufenden Fasern 
werden immer wieder von Biin
deln quer oder schrag zur Langs
achse des Stieles verlaufender Pi
tuicytenfasern iiberkreuzt. Diese 
enden, ahnlich wie in den Abb. 271 
und 272 mit kolbigen Verdickungen 
zum Teil an eindringenden Gefal3en, 
urn die sie dichteFaserhiillen bilden, 
zum Teil an der Stieloberflache, 
die oft mit flachen Buckeln in 
das bedeckende Bindegewebe vor
springt. Die Grenzzone wird auf 
diese Weise von zahllosen mit
einander verflochtenen Pituicyten
fasern gebildet, neben denen sich 
auch ihre cytoplasmareicheren Vor
stufen finden. Sie zeigen zum Teil 
das gleiche Aussehen wie es bei 
der Neurohypophyse beschrieben 
wurde, zum Teil findet man, wie 
in Abb. 306 Zellen mit kurzen. 
gedrungenen, geweihartigen Fort
satzen. Auch Adeno-, Reticulo
und Mikropituicyten sind sowohl 
zwischen den Langsbiindeln wie im 
Bereich der Randzonen nachzu
weisen. Die gegenseitige Durch
flechtung der Fasern und Fortsatze 

tritt auch in Abb. 307 
Nervenfasern (schwarz) 

sehr deutlich hervor, in welcher Pituicyten (violett), 
und Bindegewebe (blau) getrennt sichtbar sind. 

Abb. 306. Pituicyt mit geweihartigen Fort
siitzen aus der Randzone des Hypophysen
stieles. Hinger. 20 .J. S. Fix. Brom
ammonium-Formol. Gefrierschnitt. 20/t. 

Hortega. Vergr. 1 : 920. 

Zwischen den Pituicytenfasern verlaufen 
auch typische Gliafasern, die an einzelnen 
Stellen recht reichlich auftreten konnen. Sie 
sind in Eisen- oder Azanpraparaten an ihrer 
schwarzen bzw. roten Farbung, wie ihrer 
glatten Faserkontur leicht zu erkenncn. Auch 
sie ziehen oft biindelweise gegen die Oberflache 
des Stieles, dringen teilweise auch eine Strecke 
weit ins Bindegewebe del' Pars tuberalis ein. 

Neben den Pituicytenfasern und Gliafasern 
trifft man auch Ependymfasern, die imBereich 
des Stieles namentlich an Querschnitten durch 
demselben an ihrem radiaren Verlauf zur 
Oberflache des Stieles erkennbar sind. Die 
oben erwahnten schrag und quer verIaufenden 
Biindel von Pituicytenfasern sind oft reichlich 
mit ihnen untermischt. Da beide Faserarten 
durch Dbergange verbunden sind, gibt es 
Fane, in denen es oft recht schwer zu ent-
scheiden ist, welche Art von Faser vorliegt. 

Je mehr man sich dem Trichterabschnitt des Hypophysenstieles nahert, desto 
starker treten die Ependymfasern hervor. 1m Bereich des Trichters nehmen 
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Abb. 307. Schriigschnitt durch die Randzon e deR Hypophysenstiels. Die Pituicyten und ihre Fasern sind 
violett, die Nervenfasern schwarz, das llindcgewebe blau gefiirbt. Hinger. 45 J. ,? Fix. Carnoy. Celloidin· 
Paraffin. Nervenimpragnation nach BODlAN. Siiurefuchsin·Phosphormolybdiinsaure·Anilinblau. Vergr. 1 : 920. 

---__ '/'rI, 

Abb.308. Durchschnitt durch· die Wandung des Trichters ill der Niihe dcr Eminentia mediana. Von der 
Ependymauskleidung der Trichterhiihle aUs ziehen zahlreiche Ependymfasern gegen die GefiHle wie gegen 

die Oberfliiche des Trichters. B BJutgefiiJle ; Trh Trichterhiihle. 
Hinger. 47 J. ,? Fix. Bromammonium·Forrnol. 201'. Hortega. Yergr. 1 : 200. 

sie in typischer Weise von des sen Ependyrnauskleidung ihren Ursprung, urn 
dann radiar gegen die Oberflache des Trichters auszustrahlen (s. Abb. 308). Sie 
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werden tuberwarts immer zahlreicher, wahrend die Pituicytenfasern allmahlich 
zuriicktreten. Auch die GefaBe werden mehr und mehr von Ependymfasern urn· 
sponnen. 1m Bereich des Trichters erscheinen dann auch typische Astrocyten, 
die im Stiel meist fehlen. 

ORLANDI (1927) findet die Neuroglia des Hypophysenstieles zur Haupt· 
sache aus Mikroglia und einigen Astrocyten gebildet, wahrend protoplasmatische 
Glia fehlt. Die Mikrogliazellen zeigen einen kleinen, spindelformigen, intensiv 

Abb. 309. Bunde! von Hingsver!allfenden Nervenfasern des 
Hypophysenstiels (Infundibularnerven). Hinger. 4fi J. \'. Fix. 

Carnoy. Celloidin-Paraffin. 10 I'. Nervenimpragnation nach 
BODIAN. Vergr. 1 : 550. 

geschwarzten Zellkorper mit 
sekundaren und tertiaren fei· 
nen Fortsatzen, die in rechtem 
Winkel abbiegen. In meinen 
eigenen Praparaten finde ich 
Mikrogliazellen erst im 0 beren 
Abschnitt des Trichters und 
im Bereich der Eminentia me· 
diana. 

p) Das Nervengewebe. 

Nicht minder zahlreich als 
die Pituicytenfasern sind die 
marklosen Nervenfasern, die in 
ungeheuerer Zahl von den im 
Zwischenhirn gelegenenKernen 
zum Hinterlappen hera,bziehen. 
Nach Berechnungen von RAS· 
MUSSEN (1938) schwankt die 
Zahl der Nervenfasern im .stiel 
von 40000 beim N euge borenen 
bis zu 69000 beim Erwachse· 
nen. Nach meinen Praparaten 
ist die Zahl eher zu niedrig als 
zu hoch gegriffen. 

Die N ervenfasern des Hypo· 
physenstieles sind normaler. 
weise, namentlich im Bereich 
der Pars compacta, durch· 
gehends marklos. Sie ziehen 
teils einzeln, teils in Biindeln 
wechselnder Starke (s.Abb. 309 
und 310). Auch das Kaliber 

der mit typischen Varicositaten versehenen Fasern variiert; neb en breiteren ver· 
laufen feine und feinste Faserchen. Wie im Hinterlappen sind auch im Hypo. 
physenstiel die GREVINGSchen Inselbildungen zu beobachten, die wie dort von Blut· 
gefaBen und deren Hullen gebildet werden (s. Abb. 310). Zum Teil weichen die 
Nervenfasern, wenn sie in die Nahe der GefiiBe kommen, spaltartig auseinander, 
urn sich dann wieder zusammenzuschlieBen, zum Teil spalten sie Faserbundel ab, 
die die GefaBinsel bogenformig umkreisen. Auch Uberkreuzungen von Nerven· 
fasern sind in der Umgebung der GefaBe haufig zu sehen (s. Abb.31O). 

Wie im Hinterlappen konuen auch im Hypophysenstiel im perivascularen 
Gewebe der GefaBe dichte Geflechte markloser Nervenfasern zur Darstellung 
gebracht werden. Sie sind iiberaus fein und nur bei guter Impragnation und 
guter Beleuchtung voll sichtbar. 
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Von den groBen langs verlaufenden Faserbundeln zweigen standig einzelne 
Fasern ab, die unter Anderung ihrer Verlaufsrichtung in das umgebende Gewebe 
ziehen. Sie teilen sich vielfach in feine .Astchen auf, die teilweise zwischen den 
Pituicytenfasern bis zur Oberflache des Stieles ziehen (s. Abb. 307), ja ofters auch 
noch in das umgebende Bindegewebe eindringen. Besondere Endapparate ver
mochte ich weder hier noch zwischen den Faserstrangen aufzufinden, ausgenom
men einzelne der kugeligen Endkorper, wie sie S. 440 f. fUr den Hinterlappen 
beschrieben wurden. Diese wurden auch von fruhcren Autoren wie TELLO, Bucy 
im Hypophysenstiel beobachtet. 

Das Vorkommen mark
haltiger Nerven in der Pars 
compacta des Hypophysenstieles 
ist auBerordentlich selten. lch 
konnte es nur einmal bei einem 
20jahrigen Hingerichteten beob
achten, und zwar in dem gleichen, 
schon S. 435 erwahnten FfLll, in 
dem sie sich auch imHinterlappen 
vorfanden. Dabei handelte es 
sich, wie das Ubersichtsbild der 
Abb. 311 zeigt, nicht urn verein
zelte, versprengte, markhaltige 
Fasern, sondern urn dicke Bundel, 
die auch im distalen Abschnitt 
des Stieles noch nachweis bar sind. 
Abb. 312 gibt einzelne an der 1/ =-.hl-~""~:t. 
Oberflache eines Bundels gelegene 
Fasern wieder, deren Charakter 
als markhaltigeNervenfasernohne 
weiteres erkennbar ist. 1m Trich
terteil des Hypophysenstieles sind 
markhal tige N ervenfasernha ufiger 
festzustellen, im obersten'Teil sind 
sie wohl stan dig nachzuweisen 

Die interfibrillare Sub
stanz zeigt im Hypophysenstiel 
im ganzen das gleiche Verhal
ten wie in der Neurohypophyse, 
namentlich wenn er ohne Durch-
trennen im Zusammenhang mit 

Abb. 310. BOndel von Nervenfasern sowie lnselbildungell 
aus dem HypophysenstieI. B Blutgefiil3 in einer InselbiJdung. 

Herkunft und Technik wie in Abb. 300. Vergr. 1 : 325. 

Hinterlappen und Tuber cinereum fixiert wird. Bei gewohnlicher Herausnahme 
geht dagegen meist ein Teil der Fliissigkeit durch Heraussickern aus der RiB
stelle des Stieles verloren. Neben Kolloidtropfen sind auch X-, y- und z-Korper 
(s. S. 445 ff.) vorhanden. Am reichlichsten sind gewohnlich die y- und z-Korper 
anzutreffen. Die letzteren liegen oft gruppenweise in Reihen zwischen den 
Faserbundeln. Des ofteren laBt sich auch die Auflosung einer derartigen An
sammlung beobachten, wodurch im Parenchym kleinere oder groBere, wandungs
lose Spaltraume entstehen, die offensichtlich mit der gleichen substanzarmen 
Flussigkeit gefiillt sind, die sich auch im Innern der z-Korper vorfindet. 
Auch die fibrinartigen Faden, die in den z-Korpern sichtbar sind, konnen 
frei in den Spalten auftreten. 

Sehr reich an Kolloid ist die Trichterwand verschicdener Saugetiere, so namentlich 
bei Kutze und Hund. 
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Die Oberflaehe des Hypophysenstieles ist von dieht anliegenden Bindegewebe 
umhiillt, das als perivaseulare Seheide aueh die zahlreiehen in den Hypophysen
stiel eindringenden GefaBe begleitet. 1m Innern des Hypophysenstieles findet 
sieh Bindegewebe lediglieh in der Umgebung der GefiiBe, die in sehr groBer 
Zahl in den Hypophysenstiel eindringen (s. aueh S. 496 und Abb. 334); nur 
selten trifft man eine einzelne versprengte Faser innerhalb des Pa,renchyms. 
Das Verhalten des Bindegewebes nahert sich also im Hypophysenstiel mehr 

Auu.3ll. Bundel von markhaltigen Nervenfascrn (schwarz) 
im Hypophysenstiel (Pars compacta). Pt Parstuberalis an 
der ventral en Seite des Stieles. Hinger. 20;T. S. Fix. Formol. 

Gefrlerschnitt. 20 110. Markscheidenfiirbung 
nach SPIELMJiJYJiJR. Vergr. 1 : 33. 

Aub.312. Einzelne markhaltige Ncrvenfasern 
des Hypophysenstiels bei starkerer Vergro

Berung. Herkunft und Technik wie in 
Abu. 311. Vergr. 1 : 325. 

und mehr dem im Zentralnervensystem bestehenden Typus. Eine HELDsche 
Membran ist jedoch urn die GefiiBe noeh nicht ausgebildet (ORLANDI). 

d) Die Trichterhohle (Recessus infundibuli). 
Der proximale Teil des Hypophysenstieles enthalt beim Menschen eine Aus

sackung des 3. Ventrikels, den Recessus infundibuli. Die bisherige Auffassung, 
daB diese Triehterhohle spitz zulauft, ist nach den Untersuchungen von POPA 
und FIELDING (1930) sowie FL. POPA (1934) dahin zu korrigieren, daB sie mit 
mehreren fingerformigen verastelten Aussackungen endigt. In ihrem oberen 
Bereich ist die TrichterhOhle mit Ependymepithel ausgekleidet; nach unten 
zu nimmt die Ependymauskleidung allmahlich unregelmaBigen Charakter an, 
urn schlieBlich voUstandig zu verschwinden (KIYONO 1926). Auch POPA und 
FIELDING sowie FL. POPA beriehten, daB der Recessus infundibuli an seinem 
hypophysaren Ende standig seine ependymale Auskleidung verliert. CUSHING 
(1933) fiihrt den stellenweisen Verlust des Ependyms darauf zuriick, daB es dureh 
durchtretende Sekretmassen abgehoben wird. In meinen eigenen Praparaten 
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von Hingerichteten konnte ich bestatigen, daB das Ependymepithel am distalen 
Ende der TrichterhOhle haufig streckenweise fehlt, so daB die Hohle an diesen 
Stellen nur durch darunter gelegenes Fasergewebe abgeschlossen ist. 

In der Trichterhohle ist neben abgestoBenen Ependymzellen in wechselnder 
Menge auch Gerinnsel und Kolloid nachzuweisen. 1m Recessus tierischer Hypo
physen wurden von COLLIN (1929) neben Kolloid auch mehr oder weniger um
fangreiche Komplexe von epithelartig zusammengefiigten Drlisenzellen be
schrieben. COLLIN erklart sie als abgelOste Teile der Pars intermedia, die den 
Hirnteil durchwandert haben und in den Recessus infundibuli gelangten. Die 
Zellen wandeln sich schlieBlich in Kolloid um. 

1m kompakten Teil des Hypophysenstieles trifft man nicht selten Spalten 
und Hohlraume wechselnder GroBe an, die teils mit Ependymepithel ausge
kleidet sind, teils eines solchen entbehren. Sie sind haufig mit dlinnfllissigem 
Kolloid gefUllt. Auch in Abb. 155 (S. 252) ist unten an der Umbiegungsstelle 
des Stieles eine kleine Cyste sichtbar. Sie stellen, sofern sie noch ependymale 
Auskleidung haben, "Oberbleibsel des embryonalen Recessus infundibularis dar. 
Andere entstehen durch Auflosung von z-Korpern (s. S. 448 f.). 

KYLIN (1935) glaubt, daB sich vom Recessus infundibuli aus Gange in den 
Hypophysenstiel erstrecken, die er unter dem Namen Ductus hypophyseo
cere braHs zusammenfaBt. Zum Teil handelt es sich dabei um die finger
formigen AusstUlpungen, die bereits oben erwahnt wurden, zum Teil um die eben 
beschriebenen Spalten und Cysten, die isoliert im Hypophysenstiel liegen; bei 
schlecht fixierten, geschrumpften Praparaten kommen, wie auch die Mikro
aufnahmen KYLINS zeigen, auch noch artifizielle Spalten hinzu. Wenn KYLIN 
darauf hinweist, daB die Sonde beim Versuch den Gang vom 3. Ventrikel aus zu 
sondieren, mit Leichtigkeit bis beinahe an die Hypophyse durchgeht, so ist das 
bei der lockeren Beschaffenheit des Gewebes leicht verstandlich; die Praexistenz 
eines Ganges wird dadurch aber nicht bewiesen. Weiterhin gibt KYLIN an, daB 
Tusche, die er in den Recessus infundibuli einspritzte, nach Abschneiden der 
untersten Spitze der Neurohypophyse an der Schnittflache ausgetreten sei. 1m 
Gegensatze dazu ist es mir niemals gelungen, ein derartiges zusammenhangendes 
praiormiertes Gangsystem in gut fixierten Praparaten auch mikroskopisch nach
zuweisen. 

3. Der Ursprung der Infundibularnerven. 
Wie schon S. 433 naher ausgefiihrt wurde, beobachtete RAMON Y CAJAL (1894) 

als erster, daB die zum Hinterlappen ziehenden Nervenfasern einer grauen 
Masse entstammen, die hinter dem Chiasma gelegen ist. Auch andere Autoren, 
wie SAVAGNONE (1909) sahen diese Herkunft, im allgemeinen aber blieb die fiir 
die Physiologie des Hinterlappens wie auch der Gesamthypophyse so auBer
ordentlich wichtige Feststellung mehr als 30 Jahre lang ziemlich unbeachtet. 
Erst 1925 wurde das aus dem Nucleus supraopticus entspringende und zum 
Hypophysenstiel ziehende Blindel von NWOLESCU und RAILANU abgebildet und 
kurz darauf von PINES beim Hund, von GREYING beim Menschen eingehend 
beschrieben. Untersuchungen von STENGEL (1926) beim Hund brachten eine 
Bestatigung und Erganzung der Beobachtungen. GREYING bezeichnete den 
Faserzug alsTractus supraoptico-hypophyseus und machte es wahrschein
lich, daB sich diesem noch ein weiteres vom Nucleus paraventricularis kommen
des Faserblindel (Tractus paraventricularis cinereus) anschlieBt (s. auch 
den Abschnitt liber die vegetativen Zentren im Zwischenhirn von GREYING 
(1927) in diesem Handbuch Bd. IV, 1. T., S. 1018). 

In den folgenden Jahren wurden diese Feststellungen durch eine Reihe 
\\ichtiger Arbeiten (Roussy und MOSINGER 1933, LARUELLE 1934, LE GROS 
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CLARK 1935, FISHER, INGRAM und RANSON 1935, FISHER, INGRAM, HARE und 
RANSON 1935, Roussy und MOSINGER 1935, 1936, COLLIN 1937), mehrfach ge
sichert und erweitert. Nach der Darstellung von LARUELLE lassen sich zur 
Zeit zwischen Neurohypophysc und Zwischenhirn die nachfolgenden Faserzuge 
unterscheiden (s. Abb. 313). 

1. Tractus supraoptico-hypophyseus; kommt yom Nucleus supra
optico-hypophyseus. Nach LARUELLE (1934) verliiuft ein Teil seiner Fasern 
gekreuzt. 

Die im linken Nucleus supraopticus befindlichen Ganglienzellen schatzt HASMUSSEK 
(1938) auf fast 70000, die im rechten auf 54000. Die beiden Nuclei supraoptici scheinen 

(J 8 

Abb. 313. Schematische DarsteUung der zwischen N eurohypophyse und Hypothalamus verlaufende Bahnen 
(nach LARUELLE 1934, Tafel I). 1 (rot) Tractus supraoptico-hypophyseus ; 2 (violett) Tractus paraventriculo
hypophyseus; a auBeres Bundel; b inneres Bundel; 3 (blau) Tractus tubero-hypophyseus; 4 (schwarz) Tractus 
hypothalamohypophyseus; 5 Nucleus supraopticus; 6 Nucleus paraventricularis; 7 Nuclei tuberis; 8 zentrales 

Hiihlengrau; 9 Hypophyse; 10 Ganglion cervicale superius (craniale). 

also doppelt soviel Zellen zu enthalten, als n6tig sind, um die zum Hinterlappen ziehenden 
Fasern (etwa 69000) entstehen zu lassen. Die Kerne sind etwa 5 mm lang; ein einziger 
7 fI Schnitt durch die Stelle des gr6ilten Durchmessers enthalt an die 200 Ganglienzellen, 
wobei nur diejenigen gezahlt sind, deren Kerne im Schnitt getroffen sind. 

2. Tractus paraventriculo-hypophyseus. Der schon von GREVING 
erkannte, aber nicht ganz durchverfolgte Faserzug konnte von LARUELLE (1934) 
yom Nucleus paraventricularis bis in den Hypophysenstiel verfolgt werden. 
LARUELLE unterscheidet bei dem Tractus paraventriculo-hypophyseus zwei 
Bundel: ein iiuileres, das in nach auilen konvexem Bogen, und ein inneres, das 
neben der Wand des 3. Ventrikels direkt zur Hypophyse verliiuft. Das iiuilere 
entspricht dem von GREVING beobachteten Bundel. Auileres und inneres Bundel 
vereinigen sich gegen den Tuber zu und treten in den mehr axial gelegenen Teil 
des Hypophysenstieles ein, wo sie sich in der Mediane kreuzen. Die Fasern des 
Tractus supraoptico-hypophyseus liegen lateral von diesem Strang. Die Kreuzung 
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der Fasern des Tractus paraventriculo-hypophyseus, die feiner sind, erfolgt pro
ximal von jener der groberen Fasern des Tractus supraoptico-hypophyseus. 
Die Kreuzungsstellen liegen in der "partie tuberienne de la tige pituitaire". 

3. Tractus tu bero-hypophyseus ("faisceau basal-tubero hypophysaire", 
LARUELLE). Die Fasern kommen von Zellen der Nuclei tuberis (N. latero
nasaux du Tube), wo bei LARUELLE j ederseits drei Kerne unterscheidet: Einen 
vorderen, mittleren und hinteren; der hintere, dem Corpus mamillare am 
nachsten gelegene Kern ist der groBte. Die Fasern dieses Biindels verlaufen 
ungekreuzt im dorsalen Teil des Hypophysenstieles (im Schema der Abb. 313 
sind sie ganz lateral eingezeichnet, s. auch Abb. 314, 8 und Abb. 336). 

4. Tractus hypothalamo-hypophyseus (faisceau hypothalamo-hypo
physaire, COLLIN). Er besteht aus zahlreichen feinen Fasern, die von verschie
denen Zellgruppen des zentralen Hohlengraus (Substance grise centrale) stammen 

Abb.314. Schematische Darstellung der Neuroregulation der Hypophyse nach Roussy und lI10SINGER (1930, 
S. 1521, Abb. 1). Carotis Arteria carotis interna mit sympathischen GefaJ3nerven. Ck. Chiasma tractus optici; 
Gorp. mam. Corpora mamillaria; Gangl. cerv. sup. Ganglion cervicale superius und Grenzstrang des Sympathi
cus mit Reflexbahn vom Cervicalteil des Riickeumarkes, die wiederum mit absteigenden hypothalamischen 
Bahnen des Zentralnervensystems in Verbindung steht. 1 Tractus amygdalo-supraopticus (olfacto·hypophysiire 
Reflexe); 2 Tractus retino-supraopticus (optico-hypophysare Reflexe); 3 Pars tuberalis; 4 Striare hypothala
mische Bahnen (Einfiull von Corp. striatum und Globus pallidus auf die Hypophyse); 5 Subependymare Nerven
gefiechte; 6 Weg der Neurokrinie vom Hinterlappen zum Hypothalamus; 7 Zellinseln des Hinterlappens; 8 Trac
tus tubero-hypophyseus; 9 Tractus mamilIo-hypothalamicus (olfacto- und sensible hypophysare Reflexe); 
10 Thalamo-hypothalamische Bahnen; 11 Cortico-hypothalamische Bahnen; 12 Tractus hypothalamo-hypo-

physeus; 13 Zentral sensible Bahnen (sensibel-hypophysare Reflexe). 

und facherartig gegen den Hypophysenstiel zusammenlaufen, in dessen Achse 
sie sich vereinigen_ 

Roussy und MOSINGER (1936) bezeichnen die Gesamtheit der durch den 
Hypophysenstiel ziehenden Nervenfasern als Faisceau hypothalamo
hypophysaire (Tractus hypothalamo-hypophyseus). Die Fasern entspringen 
nach ihnen aus sieben Kernen des vorderen Hypothalamusgebietes. Ein von 
Roussy und MOSINGER veroffentlichtes Schema (s. Abb. 314) gibt einen Dber
blick iiber die mannigfachen Beziehungen, die durch diese neuralen Verbindungen 
zwischen Hypophyse und dem Hypothalamus mit anderen Systemen bestehen. 

Gut begriindet sind namentlich die Beziehungen zwischen Auge und Hypo
physe, fiir die eine Reihe von experimentellen Arbeiten vorliegt (SCHUR
MAYER 1926, KOLLER und RODEWALD 1933, RODEWALD 1935, JORES 1934, 
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FLORENTIN und STVTINSKY 1936). Es geht daraus hervor, daB die Sekretion 
von akti vem Intermedin durch die auf das Auge wirkenden Lichtreize 
gesteuert wird. Sie versiegt bei voHiger Dunkelheit wie auch bei lichtdichtem 
AbschluB der Augenhohle, wahrend eine Reizung des Opticusstumpfes nach Enu
cleation durch Lichtstrahlen oder Elektrizitat aktivierend wirkt. Nicht nur 
beim Kaltbluter, auch beim Saugetier und Menschen ist die Produktion des 
Intermedins von den den Opticus treffenden Lichtreizen abhangig. Diese Fest
steHung soIl nicht nur fUr das im Zwischenlappen entstehende Intermedin, 
sondern auch fur die Hormongruppe des Hinterlappens gelten (JORES 1937). 

Auch die Einwirkung des Lichtes auf den Entwicklungsstand der Keim
drusen vollzieht sich durch eine vom Auge uber die Hypophyse verlaufende 
Reflexbahn. ROWAN (1928), BISSONETTE (1931, 1936), HILL und PARKES (1933), 
BENOIT (1935, 1936) brachten hierfur reiches Beweismaterial bei. 

Die Beziehungen zwischen Hinterlappen und Wasserhaushalt sind 
namentlich durch die Versuche von FISHER, INGRAM und RANSON sowie MAGOUN 
und RANSON (1939) gesichert. Sie erweisen, daB eine Durchtrennung del' im 
Hypophysenstiel verlaufenden zentrifugalen Nervenbahnen zu degenerativen 
Veranderungen an den Nervengeflechten und Pituicyten des Hinterlappens 
wie in den zugehorigen Zentren des Zwischenhirns fuhrt, in deren Gefolge 
Diabetes insipidus eintritt. Damit sind die alteren Angaben von GREVING, 
STENGEL, KARY u. a. uber Faserdegenerationen nach Stieldurchtrennung oder 
-unterbrechung, die durch Untersuchungen von GAGEL und MAHONEY sowie 
GAGEL wieder in Frage gestellt waren, bestatigt. 

Wegen weiterer Einzelheiten uber die gegenseitige Regulation von Hypo
physe und Hypothalamus und damit zusammenhangende Probleme verweise 
ich auf den vortrefflichen Uberblick von COLLIN (1937). Die Zentren des Hypo
thalamusgebietes erfuhren in dem Referat von RANSON und MAGOUN (1939) 
eine ausgezeichnete Darstellung. 

4. Der Hirnteil in der Reihe der Vertebraten. 
a) Vorkommen und Gestalt des Hirnteils. 

Der Hirnteil stellt einen allen Wirbeltieren zukommenden Abschnitt der 
Hypophyse dar, der jedoch bei den einzelnen Klassen sehr verschieden stark 
ausgebildet ist. Der GroBe des Hinterlappens wie dem Grade der Differenzierung 
nach am weitesten entwickelt ist er beim Menschen und in der Klasse der 
Saugetiere. Er zerfallt hier deutlich in zwei Abschnitte, den Hinterlappen 
und den Hypophysenstiel. Der Hinterlappen ist bei den Saugetieren zumeist 
kompakt gebaut (s. Abb. 151a-c, S. 240, Abb. 177a-d, S. 276); nur bei del' 
Katze (s. Abb. 180a, S. 280), beim Lowen und beim Schwein (STENDELL) dringt 
die Ausstulpung des 3. Ventrikels als Recessus hypophyseus noch tief in den 
Hinterlappen hinein. [Anmerkung: Die Angabe von STENDELL (1914), daB 
das auch beim Hund der Fall ist, sehe ich in meinen Praparaten nicht bestatigt. 
Der Recessus infundibuli findet hier am Beginn des Hinterlappens gewohnlich 
sein Ende (s. Abb. 181, S. 282). Auch von einer Verzweigung des Recessus in der 
Wand des Hypophysenstieles konnte ich nichts bemerken (s. Abb. 182b-d)J. 
1m allgemeinen ist der Hinterlappen del' Saugetiere auf del' ventralen, oft auch 
auf den lateralen und der dorsalen Seite vom Zwischenlappen bedeckt. In neuerer 
Zeit wurden jedoch auch innerhalb der Mammalier bemerkenswerte Ausnahmen 
bekannt (Gurteltier, verschiedene Wale [s. Abb. 151b], Seekuh), woruber schon 
S. 365 Naheres gesagt wurde. Sie brachten in Verbindung mit Extraktversuchen 
die Annahme ins Wanken, daB der Hirnteil nur zur Aufnahme und Fort-
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leitung der Zwischenlappenhormone diene, selbst aber sekretorisch nicht tatig 
sei (s. S. 454f£'). 

Sehr betrachtliche Unterschiede bestehen innerhalb der Mammalier in der 
Ausbildung des Hypophysenstieles. Beim Meerschweinchen (Abb.177c), be
sonders aber bei der Ratte (s. Abb. 177d) und beim Igel ist er lang und dunn 
und nur im Anfang mit einer Lichtung versehen. Katze (s. Abb. 180a), Hund 
(Abb. 181), Kaninchen (Abb. 177d) besitzen dagegen einen mit weitem Recessus 
infundibuli versehenen Trichter, der haufig auch als Eminentia mediana be
zeichnet wird, wahrend ein kompakter Stiel fehlt oder nur kurz ist. 

In der Klasse der Vogel ist der Hirnteil schon schwacher entwickelt als bei 
den Saugetieren. So weist POKORNY bei Buteo buteo auf die geringe GroBe 
sowohl des Trichters als auch des Hinterlappens hin, welch beide dem Volumen 
nach bedeutend kleiner sind als entsprechendeAnteile etwa gleich groBer Gehirne 
von Saugetieren. Ein weiterer Unterschied ist, daB sich die Aussackung des 
Trichters weit in den Hinterlappen hinein erstreckt; Beispiele hierfur zeigen die 
Abbildungen POKORNYS fur Sylvia atra und Apus apus. Auch bei der Ente 
(s. Abb. 151d) und Taube (s. Abb. 177e) reicht der Recessus bis in den Hinter
lappen. Ein besonderes Verhalten zeigt der Hinterlappen des Huhnes (s. 
Abb. 177f), der sich in einzelne zentral zusammenhangende Lappchen gliedcrt. 
Jedes der Lappchen aber enthiilt einen yom Recessus hypophyseus ausgehenden 
Hohlraum (s. Abb. 315). 

Der Hirnteil der Reptilien zeigt sehr unterschiedliche Ausbildung. Bei 
Schildkroten (s. Abb. 151e) ist er hohl und ziemlich dunn, zum Teil wie bei 
Emys europea im Bereich des Hinterlappens in einzelne hohle Lappchen zerlegt 
(HERRING 1913, STENDELL). Ein iihnliches Verhalten kann er auch bei Eidechsen 
aufweisen. So trifft man bei Lacerta agilis und muralis verzweigte, liippchenartige 
Divertikel, die als Recessus hypophyseus aufzufassen sind (GENTES 1907, STEN
DELL), ebenso bei Anolis (PORIS und CHARIPPER 1938; s. Abb. 151g). Bei Lacerta 
viridis finde ich einen unverzweigten groBen Recessus (s. Abb. 151£). Schlangen 
besitzen meist einen kompakten Hinterlappen (s. Abb. 15li), den SILER bei 
Thamnophis durch bindegewebige Septen zerteilt findet. Bei Coronella austriaca 
(s. Abb. 151h) dringen kompakte fingerartige Fortsatze des Hinterlappens in 
das Drusengewebe der Pars intermedia ein. Bei Hatteria punctata wird der 
Hinterlappen dagegen nur durch eine schwache Verdickung des Infundibular
bodens dargestellt. 

Unter den Amphibien haben die Gymnophionen einen kleinen, keulenfOrmig 
verdickten hohlen Hinterlappen, der durch einen dunnen, nur mikroskopisch 
wahrnehmbaren hohlen Stiel mit dem Infundibulum verbunden ist (LAUBMANN 
1926). Bei den Urodelen ist der Hirnteil meist nur schwach entwickelt. Er 
beschrankt sich auf eine dunne transversal gestellte Zellplatte des Recessus 
infundibuli, die nicht viel mehr als eine Lage von Ependymzellen darstellt. 
Nur bei Salamandra maculosa verdickt sich die Zellplatte zu einem deutlieh 
abgrenzbaren Hinterlappen, der etwa die Form eines Hufeisens besitzt. Auf 
dem Mediansehnitt erscheint er daher nur am oberen Winkel der Trichter
wand entwickelt, wahrend er auf lateralen Schnitten bis zum unteren herab
reieht. Er liegt mit seiner ganzen Vorderfliiche dcr dunnen Trichterwand dicht 
an (STENDELL). Bei Necturus dringt die Infundibularhohle mit ependymaus
gekleideten Ausstiilpungen in den Hirnteil ein (ATWELL 1921, CHARIPPER 1931). 
Bei Megalobatrachus bilden sich an der Pars neuralis einzelne Lappchen, die 
aus einem zentralen Gang und einer Lage spindelformiger, um das Lumen 
angeordneter Zellen und einer faserigen Hulle bcstehen (KUDO 1938). 

Wesentlich kraftiger als bei den meisten U rodelen ist der Hirnteil bei A nuren 
entwickelt (s. Abb. 151k). Er stellt hier einen kompakten Lappen dar, der nur 

30* 
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in seinem medialen unteren Teil mit der hinteren Trichterwand in Beriihrung 
steht. Auch hier sind die lateralen Teile umfangreicher als der mediale, so daB 
der Hirnteil Zwerchsackform zeigt. 

In der Klasse der Fische ist der Hirnteil bei den Elasmobranchiern im ganzen 
schwacher entwickelt als bei den Teleostomern. Der Hirnteil der Selachier 
besteht meist aus dem verdickten caudalen Areal des Infundibularbodens, von 
dem aus kurze, solide Zapfen in den Zwischenlappen eindringen (s. Abb. 151p). 
Bei Raja clavata ist der Hirnteil, den Abbildungen von HOWES (1936) nach zu 
schlieBen, sogar recht kriiftig entwickelt. Es trifft also nicht zu, daB der Hirn
teil wie LUCIEN, PARISOT und RICHARD (1934) angeben, bei Selachiern voll
standig fehlt. Bei Hexanchus und Heptanchus sind die Fortsatze des Hirnteils 
als ziemlich lange, peripherwarts blind geschlossene Hohlschlauche ausgebildet 
(STENDELL). Noch ausgepragter ist dieses Verhalten bei Ganoiden (Acipenser, 
Lepidostens). Das Lumen der zahlreichen dicken Schlauche steht mit der 
TrichterhOhle in Verbindung. Der Hirnteil der Dipnoer (LEPIDOSIREN, DE BEER 
1926, KERR 1933) zeigt in seinen Lageverhaltnissen gewisse Ahnlichkeit mit dem 
der Anuren. Er nimmt einen groBen Teil der dorsalen Halfte der Hypophyse 
ein. Orossopterygier (Polypterus, s. Abb. 1510) besitzen einen kompakten ver
astelten Hirnteil. 

Dem Hirnteil der Teleostier ist gemeinsam, daB er sich mit zahlreichen 
wurzelformigen, oft fein verastelten Fortsatzen in das benachbarte Driisengewebe, 
also namentlich in die Pars intermedia einsenkt. Die Fortsatze sind bei M ugil 
und bei Anguilla vulgaris ahnlich wie bei den Ganoiden noch hohl und in Ver
bindung mit dem Recessus infundibuli (STENDELL, v. HAGEN 1936; in Abb. 151n 
sind die Fortsatze, urn die Abbildung bei der geringen GroBe nicht unklar zu 
machen, kompakt gezeichnet). Bei allen anderen bis jetzt untersuchten Knochen
fischarten sind sie kompakt. 1m iibrigen lassen sich unter den Knochenfischen 
zwei Gruppen unterscheiden. Bei der einen, der primitiveren, liegt die Hypo
physe dem Boden des Zwischenhirns dicht an [Mormyrus aeschive (STENDELL), 
Anguilla vulgaris (STENDELL, VON HAGEN 1936), Gastero8ten8 aculeatu8 (BOCK 
1928)], so daB der Hirnteil unmittelbar dem verdickten, sich verastelnden 
Infundibularboden entspricht (s. Abb. 151m und n). Bei der zweiten Gruppe 
dagegen ist die Entwicklung eines Hypophysenstieles und damit die Abgrenzung 
eines Hinterlappens zu erkennen [z. B. bei Esox lucius (s. Abb. 1511), Oara8sius 
auratu8 (BELL 1938), Oyprinus carpio, Fundulus heteroclitus, Gadus m08chus, 
Salmo fario]. Der Stiel ist fiir gewohnlich kurz und dick. Nur bei Lophius 
piscatorius gewinnt er im Laufe der ontogenetischen Entwicklung eine auBer
gewohnliche Lange: die Driise kommt beim erwachsenen Tier weit frontalwarts 
yom Chiasma zu liegen, bleibt aber durch einen diinnen, groBenteils hohlen 
Hypophysenstiel mit dem Zwischenhirnboden verbunden (EDINGER, STENDELL). 

Sehr primitiv ist die Ausbildung des Hirnteils bei den OycZostomen. Bei 
Petromyzon (STENDELL, TILNEY 1937; s. Abb. 151r) erfahrt der Zwischenhirn
boden im caudalen Abschnitt des Recessus infundibularis eine maBige Ver
dickung, die dem Hinterlappen entspricht. Ein weiteres Merkmal ist eine 
leichte Zahnelung seiner Oberflache und die dichte unmittelbare Anlagerung 
an den Zwischenlappen, wahrend zwischen dem vorderen Teil des Recessus 
infundibuli und dem Vorderlappen eine Bindegewebsschicht zwischengeschaltet 
ist (in Abb. 151r als schmaler Spalt zu sehen). 

Bei Myxine (s. Abb. 151s) zeigt der Zwischenhirnboden im Bereich des von 
ihm durch Bindegewebe getreruiten Driisenteils noch keine besondere Ver
dickung oder Differenzierung (STENDELL), so daB sich wohl kaum von einem 
eigentlichen Hirnteil sprechen laBt. 
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b) Die histologische Struktur des tierischen Hirnteils. 

Wie beim Menschen wird auch in der tierischen Hypophyse das Parenchym 
des Hirnteils vorwiegend von Neuroglia und Nervenfasern gebildet, zwischen 
deren Fasergeflechten haufig eine interfibrillare Substanz nachweisbar ist. 
Dazu kommen in wechselndem AusmaB BlutgefaBe und Bindegewebe. 

(X) Die Neuroglia des Hirnteils. 

Starker als beim Menschen machen sich im Hirnteil der Tiere die Ependym
zellen bemerkbar. Das ist namentlich dann der Fall, wenn sich, wie es bis zur 
Klasse der Saugetiere beinahe die Regel ist, der mit Ependymzellen ausgekleidete 
Recessus infundibularis als Recessus hypophyseus mehr oder weniger weit in 
den Hinterlappen erstreckt. In diesem Falle trifft man zwischen dem Faser
gewebe als besonderen Bestandteil die yom Recessus meist radiar gegen die 
auBere Wand des Hirnteils verlaufenden Ependymfasern an. Ependymzellen 
mit typischen Fortsatzen finden sich bei Vogeln, Reptilien und Knochenfischen 
in sehr reichlichem MaBe vor. Abweichend ist der Befund bei Cyclostomen, 
Selachiern und einem Teil der Amphibien, deren Ependymzellen mehr oder 
weniger der Fortsatze entbehren. Auch beim Stichling (BOOK 1928) sind die 
Ependymzellen des Trichterbodens, die einer bindegewebigen Basalmembran 
aufsitzen, fortsatzlos; da, wo die Neurohypophyse ihre groBte Machtigkeit 
erreicht, ist die Basalmembran nicht mehr ausgebildet und die Ependymzellen 
besitzen kurze basale Fortsatze, die stark abgebogen sind, so daB sie nicht 
senkrecht, sondern parallel zum Trichterboden verlaufen. Die den Recessus 
hypophyseus auskleidenden Ependymzellen besitzen dagegen gestreckte basale 
Stu tzfasern. 

Die Angaben, die im Schrifttum uber die Gliazellen der tierischen Neuro
hypophyse vorliegen, beschranken sich vorwiegend auf die Klasse der Sauge
tiere. Aber auch bei diesen war die Struktur des Gliagewebes lange Zeit nur 
sehr durftig bekannt, da sich die Aussagen daruber beinahe ausschlieBlich auf 
GOLGI-Praparate stutzten, die bestenfalls nur uber die Umrisse einzelner Zellen 
AufschluB geben. Die wenigen diesbezuglichen Arbeiten, die man bei STENDELL 
(1914) zusammengestellt findet, besagten, daB im Hirnteil der Saugetiere neben 
Ependymzellen auch Gliazellen vorkommen, die im Hypophysenstiel weit
gehend den Gliazellen des Gehirns gleichen, im Hinterlappen dagegen in Lange 
und Anordnung ihrer Fortsatze gegenuber jenen eine Reihe von Unterschieden 
aufweisen. Auch den vergleichenden Untersuchungen, die TRAUTMANN am 
Hirnteil verschiedener Haussaugetiere (Wiederkauer, Schwein, Einhufer, Fleisch
fresser) ausfUhrte, und bei denen sich fUr die einzelnen Arten gewisse Unter
schiede in der Form und Menge der Gliazellen ergaben, liegen GOLGI-Praparate 
zugrunde. 

Das Interesse an diesem scheinbar unwesentlichen Bestandteil der Hypo
physe war im ubrigen aber so gering, daB es erst 1930 Buoy unternahm, die 
Neurohypophyse des Rindes mit den neueren, zur Darstellung der Glia gebrauch
lichen Methoden zu untersuchen. Dabei ergab sich, daB sich die Gliazellen der 
Neurohypophyse so sehr von allen bisher bekannten Typen unterscheiden, 
daB Buoy es fUr gerechtfertigt hielt, fur die Gliazellen des Hinterlappens eine 
besondere Bezeichnung einzufUhren ("Pituicyt", weiteres daruber s. S. 394f£'). 
Merkwurdigerweise wahrte es eine Reihe von Jahren, bis die Arbeit den ihr 
gebuhrenden Wiederhall fand. Erst GRIFFITHS (1938a) befaBte sich mit der 
Frage, ob sich ahnlicheZellen auch bei anderen Saugetieren und bei niedrigeren 
Tierklassen nachweisen lassen. Aus der Klasse der Saugetiere untersuchte 
GRIFFITHS die Neurohypophyse eines australischen Beuteltieres (Sarcophil1lS 
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harristi) mit dem Ergebnis, daB auch hier zahlreiche, den Pituicyten Buoys 
gleichende Zellen festzustellen sind, die zum Teil mit auBergewohnlich langen 
GefiiBfortsatzen versehen sind. Die Mehrzahl der Zellen ist uni- oder bipolar, 
ein kleinerer Teil multipolar. Das Cytoplasm a ist in einem Teil der Zellen fein 
granuliert, in anderen impragniert es sich dicht schwarz; beide Zustande konnen 
auch in ein und derselben Zelle vorkommen. Grobe Pigmentgranula fehlen. 
Ubereinstimmend vermochte OLDHAM (1938) im Hinterlappen des Giirteltieres 
mit der PENFIELDSchen Methode Zellen mit mehr oder weniger zahlreichen Fort
satzen darzustellen, die er als "gliaartige Zellen" bezeichnet und die ohne Zweifel 
den Pituicyten entsprechen. AuBerdem fand OLDHAM cytoplasmareiche, mit 
blaschenfOrmigem Kern versehene Zellen, die durch ihre GroBe auffallen und 
in betrachtlicher Zahl vorhanden sind. Sie treten gewohnlich in Gruppen auf; 
da die Zellgrenzen gelegentlich nicht erkennbar sind, konnen sie den Eindruck 
vielkerniger Zellen erwecken. Die Kerne dieser Zellen sind 2-3mal so groB 
als die der gliaartigen Zellen, das Cytoplasma £ein granuliert und bald starker, 
bald schwacher basophil. 

Was die niedrigeren Tierklassen betrifft, so fand GRIFFITHS beim Huhn 
die Pituicyten zwischen den Nerven£asern der Lappchen und des Interstitiums 
verteilt. Sie sind kleiner als bei Sarcophilus. GefiiB£ortsatze sind haufig; sie 
endigen an Bindegewebssepten und BlutgefaBen. Das Cytoplasma der in ihrer 
GroBe stark schwankenden Zellen ist zum Teil fein gekornt, zum Teil intensiv 
geschwarzt; gelegentlich finden sich auch einige grobe Granula in der Zelle. 
Auch bei einer Eidechsenart (Tiliqua) konnte GRIFFITHS Pituicyten nachweisen ; 
sie sind hier sehr klein, sparlich und mit den iiblichen Fortsatzen versehen; 
gegeniiber den kraftig entwickelten Ependymzellen und deren Fortsatzen treten 
sie stark zuriick. 

Aus der Klasse der Amphibien untersuchte GRIFFITHS die Neurohypophyse 
von H yla caerulea, in der er jedoch nur wenige, mit Fortsatzen versehene Zellen 
impragniert fand. GefaBfortsatze konnten nur bei einer einzigen Zelle beob
achtet werden. 

Bei Knochenfischen (Neoplatocephalus macrodon) fand GRIFFITHS zahlreiche 
auBerordentlich kleine Pituicyten vor, die diffus iiber den ganzen Bereich des 
Hirnteils verteilt sind. Die Zellen variieren betrachtlich in der Form. Die Fort
satze sind meist nicht sehr lang, GefaBfortsatze sind aber vorhanden. Die 
Teleostierpituicyten sollen sich von allen anderen dadurch unterscheiden, daB 
sich gelegentlich die Fortsatze von 2 oder 3 Zellen miteinander vereinigen. 
Bei Selachiern schlieBlich (Raja australis) zeigen die Pituicyten ein besonderes, 
sonst nicht zu beobachtendes Verhalten: Die in der GroBe variablen Zellen 
zeigen gleichmaBige Form und besitzen nur 1-2 kurze Fortsatze, die haufig 
auch fehlen. Der Kern ist relativ groB, chromatinarm, das Cytoplasma fein 
granuliert oder schwarz impragniert. HOWES (1936) dagegen beschreibt bei 
Raja clavata Gliazellen mit groBen Kernen, welche von einer diinnen Cytoplasma
schicht umhiillt sind, die ihrerseits lange verastelte Fortsatze bildet. 

So sparlich die Angaben iiber die Pituicyten in vergleichend histologischer 
Beziehung zur Zeit auch noch sind, so diirfte sich aus dem vorliegenden Material 
doch folgern lassen, daB im Hirnteil aller Tierarten ein spezifisch entwickelter 
Gliazelltypus nachzuweisen ist, der sehr wohl auch mit einer sekretorischen 
Tatigkeit in Verbindung gebracht werden kann. In Ubereinstimmung damit 
steht, daB GERSH (1939) kiirzlich in der Neurohypophyse der verschiedensten 
Mammalier (Didelphys, Myotis, Macaca mulatta, Dasypus, Mus musculus, 
Rattus norvegiws, Cavia, Hepus, Canis, Felis, Sus, Ovis, Bos) driisenzellartige 
mit EiweiB- oder Lipoidgranula versehene "glandular cells" beschrieb, die wohl 
gleichfalls den Pituicyten zuzurechnen sind, (s. auch S.426). 
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~) Das N ervengewe be des Hirnteils. 

Uber das Vorkommen und Verhalten der Nervenfasern im Hirnteil von 
Saugetieren wurde schon bei Besprechung der menschlichen Neurohypophyse 
berichtet, so daB hier lediglich die sparlichen Angaben, die daruber fur niedrigere 
Tierklassen vorliegen, anzufuhren sind. 

Fur die Neurohypophyse der Vogel fand ich nur die kurze Bemerkung, 
daB sie Nervenfasern enthalt. In eigenen Praparaten konnte ich bei Taube wie 
Huhn dichte Geflechte von marklosen Nervenfasern nachweisen, die namentlieh 
beim Huhn eine sehr charakteristische Anordnung zeigen (s. Abb.315). Wie 

lit. 

Abb. 315. Nervengeflechte in der 1'1 eurohypophyse eines Huhnes . In der ~litte ist cine Ausstiilpung des Recessus 
hypophyseus (Rec) auf dem Querschnitt getroffen. Die Wandung wird von einem dichten Geflecht markJoser 
Nervenfasern umsponnen; In Inselbildung im lockeren faseriirmeren Interstitium; N st ~ervenstiimmchen, 
das sieh in ein Wandgeflecht einsenkt; W Wandgeflecht auf dem Anschnitt. Geschlechtsreifcr Hahn. Fix. 

Sublimat-Formol-Eisessig. Paraffin 15 [.t. Nervcnimpragnation nach BODlAX. Vergr. 1 :235. 

schon S. 467 erwahnt, enthalt der Hinterlappen des Huhnes lappchenartige 
Ausstulpungen der TriehterhOhle. Diese AusstiHpungen findet man bei Dar
steHung der Nervenfasern von einem durchschnittlich 50 It breiten dichten Ge
flecht von Nervenfaserehen umsponnen, derart, daB sich 1-2 Schichten in ihrer 
Hauptverlaufsrichtung uberkreuzen. Die innerste Lage liegt unmittelbar unter 
dem ependymalen Epithel. Das Geflecht wird von einer grol3eren Zahi von 
Nervenstammchen gespeist, die bald hier, bald dort senkrecht auf die Wandung 
losziehen und sich dann in zahlreiche Astchen aufsplittern, die sich dem Ge
flecht beimengen. In den zwischen den Lappchen gelegenen Interstitium sind 
die Nervengeflechte viel weniger dieht. Hier finden sich dann ahnliche Insel
bildungen, wie sie fur den menschlichen Hinterlappen beschrieben wurden_ 

Uber das Vorkommen von Nervenfasern im Hinterlappen von Reptilien ist 
mir keine Angabe aus dem Schrifttum bekannt. Nach KRAUSE (1922) besteht 
die Substanz des Hirnteils der Eidechse ausschlieJ31ich aus Gliafasern. In eigenen 
Untersuchungen konnte ich im Hinterlappen von Lacerta viridis neben Ependym
£asern auch ein reiches Geflecht von marklosen Nervenfasern nachweisen_ 
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Fur Ampkibien liegt eine Reihe positiver Beobachtungen vor. Bei Salamandra 
ziehen Nervenfasern von Zellen im ventralen Teil des Hypothalamus durch die 
ventrale Wand des Trichters in den Hinterlappen, wo sie sich zu einem au Berst 
dichten Nervenfilz aufsplittern (BOCHENEK 1902). Einige der Fasern dringen 
auch in die Pars intermedia ein. STENDELL steht dieser Angabe skeptisch gegen
tiber und glaubt, daB man den von BOCHENEK behaupteten Reichtum an 
Nervenfasern "auf eine gewisse Anzahl herabschrauben" muB. Indessen kann 
auch HERRICK (1921, 1933) in sehr sorgfaltigen Untersuchungen in Dberein
stimmung mit BOCHENEK das gleiche Verhalten fUr Ambystoma nachweisen. 
Auch bei Necturus nehmen die zum Hinterlappen ziehenden Fasern von Nucleus 
praeopticus und am ventralen Teil des Hypothalamus ihren Ausgang, um 
dann im Boden und in den Seitenwanden des Infundibulums zum Hinterlappen 
zu ziehen, wo sie dichte Ge£lechte bilden. Einen Eintritt der Fasern in die Pars 
intermedia und Pars anterior konnte HERRICK im Gegensatze zu seinen Befunden 
an Ambystoma nicht feststellen. 1m Hinterlappen von Anuren (Rana esculenta) 
konnte STADERINI (1908) feine Nervenfasern darstellen, die zum Teil in die Pars 
intermedia (von STADERINI als "lobo anteriore" bezeichnet) eindringen. 
STADERINI beobachtete auch schon den Ursprung der Fasern aus einem dorsal 
yom Chiasma gelegenen Kern, der zweifellos dem Nucleus supraopticus entspricht. 
1m Gegensatz dazu findet sich bei KRAUSE (1923) die Angabe, daB der Faserlilz 
des Hinterlappens beim Frosck ausschlieBlich aus Gliafasern und den zugehOrigen 
Gliazellen besteht. In meinen eigenen Praparaten von Rana esculenta sehe ich 
in Bestatigung der Angaben STADERINIS ein dichtes Ge£lecht von Nervenfaserchen, 
die sich zum Teil auch in der Pars intermedia verzweigen. 

Ob im Hirnteil der Fiscke Nervenfasern vorkommen, ist noch Gegenstand 
der Kontroverse. KRAUSE (1923) bemerkt kurz, daB der Hirnteil des Hecktes 
Nervenfasern enthalt, die aus Ganglien des Hypothalamus stammen. BOCK 
(1928) erhielt beim Stickling mit den Methoden von CAJAL und BIELSCHOWSKY 
nur negative Resultate. Die im Hirnteil nachweisbaren Fasern deutet er zum 
groJ3eren Teil als Bindegewebe, zum kleineren als Glia£aseru. BURR (1933) 
beschreibt bei Orthagoriscus mola (Mondfisck) zahlreiche Nervenfasern, die sich 
mit den Verastelungen des Hirnteils verzweigen und zwischen den Zellen des 
Drusenteils endigen. Nach KApPERS (1933) erhalten die BlutgefaBe der Hypo
physe bei Knochenfiscken durch den Tractus thalamo-hypophyseus-saccularis 
Fasern aus dem Nucleus magnocellularis praeopticus und dem ihm verwandten 
Nucleus hypothalami lateralis, welche sich dadurch als sympathische Kerne 
dokumentieren. Unter (soviel ich sehe irrtumlicher) Bezugnahme auf HOLMGREN 
und VAN DER HORST (1925) nimmt KApPERS an, daB der genannte Tractus 
auch Endigungen um die Drusenzellen der Hypophyse hat. In eigenen Praparaten 
finde ich im Hirnteil der Forelle mit Hilfe der BODIANschen Methode typische 
marklose Nervenfasern, die sich in der Infundibularwand bis zum Nucleus magno
cellularis verlolgen lassen. Ein Eindringen der Nervenfasern in den Drusenteil 
kann ich dagegen nicht beobachten. 

y) Die in terfi brill are Su bstanz. 

Seit den Untersuchungen von HERRING, STENDELL, COLLIN und anderen 
Autoren ist bekannt, daB das Fasergewebe des tierischen Hinterlappens teils 
di£fus, teils in Tropfen von einer kolloidartigen Substanz durchtrankt ist. Bei 
Saugetieren ist in der Regel auch das Eindringen von Zellen der Pars intermedia 
festzustellen. Haufig kommt es dabei (so namentlich bei Hund und Katze) zur 
Bildung kleinerer und gr6Berer Cysten, deren kolloidartiger Inhalt schlieBlich 
unter Au£l6sung der Wandung in das Gewebe des Hinterlappens ubertritt. Auf 
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diese Verhiiltnisse wurde schon S. 373f. und 441 ff. aufmerksam gemacht, so daB 
sich weitere Ausfiihrungen dariiber an dieser Stelle eriibrigen. 

Fiir die Herkunft der interfibrillaren Substanz wurde lange Zeit allgemein 
die Pars intermedia und deren Abkommlinge verantwortlich gemacht. In den 
letzten Jahren erkannte man jedoch, daB auch sie ohneMitwirkung des Zwischen
lappens im Hinterlappen selbst an Ort und Stelle gebildet werden kann. So 
wurden von GEILING und TARR (1935) in der Neurohypophyse von Walen groBe 
Mengen von Kolloid angetroffen, obwohl hier eine Pars intermedia vollig fehIt 
und Vorderlappen und Hinterlappen iiberdies durch starke Bindegewebs
schichten vollstandig voneinander getrennt sind. Da auch direkte GefaBverbin
dungen zwischen beiden Lappen fehlen, kann das Kolloid in diesem FaIle nur im 
Hinterlappen selbst entstanden sein. 

In gleicher Weise laBt sich der bei vielen Vogelarten zu erhebende Befund 
deuten. Auch hier ist haufig das Fehlen einer Pars intermedia und eine Trennung 
von Vorder- und Hinterlappen zu beobachten und trotzdem zeichnet sich der 
Hinterlappen der Vogel oft sogar durch besonderen Kolloidreichtum aus. COLLIN 
(1926), der die Verhaltnisse bei Huhn, Ente und Gans eingehender verfolgte, 
nimmt allerdings an, daB das Kolloid auch hier im Vorderlappen entsteht und 
durch die Spalten des trennenden Bindegewebes wie auch namentlich der 
VIRcHow-RoBINSchen Raume der GefaBscheiden in den Hinterlappen gelangt, 
um dann im Sinne der Neurocrinie bis zum Hypothalamus weiter zu dringen. 

tJber das Verhalten der interfibrillaren Substanz bei Reptilien liegen nur 
wenige Angaben vor; so von COLLIN, der die Neurocrinie bei Tropidonotus 
fiir gesichert, bei Vipera und Lacerta noch fiir zweifelhaft halt. ALTLAND (1939) 
erwahnt im Hinterlappen einer Eidechsenart (Sceloporus undulatus) rundliche 
kolloidartige Massen, deren Entstehung er mit keiner Zellkomponente des Hinter
lappens in Verbindung bringen kann. Reichlicher sind die Befunde bei Amphibien. 
Schon STENDELL (1914) stellte im Hinterlappen von Bufo die Anwesenheit von 
Kolloidtropfen fest, die nach seiner Auffassung aus dem Zwischenlappen stammen, 
wogegen schon S. 380 verschiedene Einwande vorgebracht wurden. FLORENTIN 
(1934) fand die Neurohypophyse der Krote zur Zeit der Brunst und des Ablaichens 
in ihrem ganzen Umfang von Kolloid durchtrankt, das in Gestalt von Kornern 
sowie kleineren und groBeren Tropfen auftritt. Am Ende der Laichperiode und 
zu Beginn des Sommers dagegen konzentriert sich das Kolloid um die Blut
gefaBe, wie wenn es nach einer langen Speicherperiode fortschreitend in den 
Blutstrom abgegeben wiirde. Die Bilder erinnern an jene, die COLLIN bei Vogeln 
beschrieb, nur daB es bei der Krote keine differenzierten perivascularen Glia
scheiden gibt. Ein Teil des Kolloids gelangt durch Hydrencephalocrinie in die 
Trichterhohle, ein anderer dringt im Nervengewebe bis in die Gegend des Tractus 
opticus, ohne daB es immer gelingt, die Kolloidtropfen bis zum Nucleus supra
opticus zu verfolgen (FLORENTIN). 

Sehr reich an interfibrillarer Substanz ist der Hinterlappen der Knochen
fische. Dabei ist haufig auch ein Einwandern von Zellen des Zwischenlappens 
festzustellen, die dann im weiteren Verlauf zu Kolloid einschmelzen. BOCK 
(1927) bezeichnet die Hypophyse des Stichlings geradezu als Musterbeispiel 
dafiir, daB das Sekret der Driise in den Hirnteil abgegeben wird. Selbst bei jugend
lichen Tieren ist der Hirnteil schon iiberaus stark mit Sekret angefiillt, das dem 
Zwischenlappen, dem Dbergangsteil und wahrscheinlich auch dem Vorderlappen 
entstammen soIl. An dem im Hirnteil gespeicherten Sekret sind nach BOCK 
mit Sicherheit zwei Anteile zu unterscheiden: 1. zahlreiche kleinere Brocken, 
die iiberall verstreut im Hirnteilliegen und sich mit Eisenhamatoxylin schwarz. 
mit Azan leuchtend rot farben. Sie sollen Zerfallsprodukten von Driisenzellkernen 
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vorwiegend des Zwischenlappens entsprechen; 2. aus den Drusenzellen stam
mendes Sekret, das sich mit Eisenhiimatoxylin-Saurefuchsin blaurotlich, mit 
Azan leuchtend rot farbt. Dazwischen sieht BOCK noch orangefarbenes und blau
liches Sekret. Das Sekret kann sich ferner zu groBeren Kolloidballen zusammen
schlieBen, die dann immer in der Nahe des Trichterlumens liegen. Nach BOCK 
"erscheint es in der Stichlingshypothese fast unmoglich, an der inkretorischen 
Bedeutung der kolloiden Substanzen des Hirnteils zu zweifeln". 

Auch FLOREN TIN (1934) findet im Hirnteil der verschiedensten Knochen
jische (Salmo irideus, Cyprinus carpio, Tinca, Leuciscus, Perca, Phoxinus, 
Anguilla, Gobio) eine kolloidartige Su bstanz vor, die sich ahnlich verhiilt, wie es 
COLLIN fur hahere Wirbeltiere beschrieb: Ein Teil des Kolloids gelangt nach 
dem Modus der Neurocrinie zum Hypothalamus, ein anderer tritt durch das 
Ependym in die Trichterhohle (Hydrencephalocrinie). Bei Perea, Tinea, Cyprinus 
carpio und Phoxinus ist die Trichterhohle zeitweise von einer dichten kolloid
artigen Flussigkeit erfiillt. Wenn die Tatigkeit der Druse abnimmt und das 
Kolloid im Hirnteil verschwindet, dann wird auch die Trichterhohle frei von 
chromophiler Substanz (FLORENTIN). 

DaB sich bei der Forelle sehr schon beobachten laBt, wie die in den Verzweigungen des 
Hirnteils angehauften Kolloidschollen zum groBen Teil aus Sekrctfortsatzen der Intermedia
zellen entstehen, wurde schon S. 381 beschrieben. 

Bei Selachiern ist das Vorliegen einer Neurocrinie nach COLLIN (1934) noch 
zweifelhaft. 

So ergibt sich, daB bei der iiberwiegenden Zahl der Tierarten unverkennbare 
Anzeichen fUr eine enge funktionelle Beziehung zwischen Hinterlappen und 
Zwischenlappen bestehen, deren Bedeutung jedoch, nachdem GElLING und TARR 
zeigten, daB Vasopressin, Oxytocin und Adiuretin im Hinterlappen auch ohne 
Beteiligung des Zwischenlappens entstehen konnen, noch ganz im Dunklen liegt. 

E. Die Gefa6versorgung der Hypophyse. 
1. Die arteriellen ZufiuJ3wege. 

Die arterielle Blutver:30rgung der menschlichen Hypophyse erfolgt aus zwei 
Quellen: durch die Aa. hypophyseos inferiores ("untere Hypophysen
arterien", "Hypophysenarterien", "Arteres hypophysaires proprement dites") 
und die Aa. hypophyseos superiores ("obere Hypophysenarterien", ';,Arteres 
hypothalamiques", "Hypothalamic arteries"). Zwischen beiden Arteriengruppen 
bestehen namentlich in der Grenzschicht von Vorder- und Hinterlappen, in der 
sich der Plexus intermedius (BENDA) ausbreitet, kollaterale Verbindungen. 

Eine zwiefache Blutversorgung gibt schon ENGEL (1839) an, der sie folgendermaBen 
schildert: "Mehrere zarte Arterienzweigchen aus der sich vorbeiwindenden Carotis, ingleichen 
feine GefaBchen im Umfange des Trichters verlaufend, fiihren der Hypophyse arterielles 
Blut zu und bedingen den ziemlichen Blutreichtum dieses Organes, wahrend das venose 
Blut in den anliegenden Ringblutleiter sich ergieBt." Auch LuscHKA (1860) schreibt: 
"Der vordere Lappen des Hirnanhanges empfangt im Verhaltnis zu seiner GroBe sehr 
viel Blut. Dasselbe wird ihm dureh diinne Zweige der Carotis interna zugefiihrt, welche 
hauptsachlich da von dieser Ader entspringen, wo sie im Sinus cavernosus verlauft. Fast 
regelmaBig entspringt noeh ein Zweigehen aus der Carotis wahrend ihres Durehtrittes durch 
die Dura mater in die Schadelhohle oder kurz nach demselben. Das GefaBchen erhebt sich 
zum Trichter und verteilt sich in Reiser, welehe nach abwarts zur Hypophyse und nach 
aufwarts zur Basis des Infundibulum gelangen. Einiges Blut flieBt in den vorderen Lappen 
der Hypophyse aueh aus dem feinen, der Pia mater des Trichters angehorigen Netzwerke." 

Diese Angaben erfuhren im Laufe der Jahre mannigfache Abanderungen, 
zum Teil dadurch, daB Beobachtungen an tierischen Hypophysen auf das mensch
liche Organ ubertragen wurden, zum Teil auch dadurch, daB man auf neue Unter
suchungen am Objekt verzichtete und die vorliegenden Angaben lediglich 
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schematisierte. Nur so laBt sich erklaren, daB eine Anzahl von Autoren den 
Vorderlappen durch Aste, die im Bereich des Sinus cavernosus aus der Car otis 
interna abgehen, versorgen laBt, die Durchblutung des Hinterlappens aber 
GefaBasten der Pia mater zuschreibt. Die sorgfaltigen Untersuchungen von 
GENTES, LAUNOIS und LHUERRE blieben vielfach unbeachtet. Erst in den 
letzten Jahren aber erkannte man, daB die Blutversorgung der Hypophyse 
verwickelter ist als bis dahin angenommen wurde. Eine Reihe neuer Beob
achtungen wurde beigebracht, ohne daB man bis jetzt behaupten konnte, damit 
den Mechanismus der Durchblutung vollig geklart zu haben. So ergibt sich die 
N otwendigkeit, die sich zum Teil widersprechenden Meinungen etwas eingehender 
zur Darstellung zu bringen. 

a) Die A.a. hypophyseos inferiores. 

Die unteren Hypophysenarterien entspringen aus der rechten und 
linken A. carotis interna innerhalb des Sinus cavernosus. Nach LAUNOIS (1904) 
liegt die Abgangsstelle im Bereich des ersten (proximalen) Bogens oder im 
Beginn des horizontalen Segmentes im auBeren Teil der oberen Flache der 
Carotis. LHUERRE (1912) dagegen beobachtete, daB die Hypophysenarterie so 
ziemlich aus allen Abschnitten des intrakavernosen Teiles der Carotis ihren 
Ursprung nehmen kann. Auch die Seite wechselt; bald entspringt die Arterie 
auf der auBeren, bald auf der inneren oder oberen Flache der Carotis. Wie 
variabel die Lage der Abgangsstelle ist, zeigt die Angabe LHUERRES, daB sich 
bei 15 Injektionspraparaten nicht zweimal iibereinstimmende Lageverhaltnisse 
vorfanden. Ja, nach POPA und FIELDING (1935) kommt es vor, daB die untere 
Hypophysenarterie aus der Carotis erst nach deren Durchtritt durch den Sinus 
cavernosus entspringt. 1m allgemeinen scheint mir aber die von LAUNOIS 
geschilderte Lage, die sich auch mit den Angaben bei GENTES (1903) und BENDA 
(1932) deckt, am haufigsten zu sein. 

Nach ihrem Ursprung verlauft die untere Hypophysenarterie schrag nach 
innen durch den Sinus cavernosus. Dabei gibt sie bald nach ihrem Abgang zwei 
Aste ab: einen vorderen, der nach vorne und auBen gegen den N. oculomotorius 
zu zieht und einen hinteren, der nach hinten und auBen zur Spitze des Felsen
beines lauft. Etwas spater gibt sie noch einen dritten Ast nach unten, innen ab, 
der zu den Seitenrandern des Keilbeinkorpers zieht und hinter den Proc. clinoid. 
post. zum Clivus gelangt, wo er sich zwischen Knochen und Dura mater auf
zweigt (LAUNOIS 1904, ahnlich TESTUT 1923). 

Nach Abgabe des letztgenannten Astes durchquert die untere Hypophysen
arterie die innere Wand des Sinus cavernosus und tritt in die Loge der Hypo
physe, wo sie im Stratum vasculosum der Kapsel iiber dem Sellaboden zu der 
zwischen Vorderlappen uncl Hinterlappen gelegenen Furche zieht. Die Arterie 
ist wahrencl ihres Verlaufes stark gewunden (GENTES, LAUNOIS, LHUERRE). 
Ihre Lange betragt in entknaueltem, gestrecktem Zustancl etwa clas Dreifache 
cler Entfernung zwischen ihrem Ursprung uncl ihrer Aufteilungsstelle an der 
Hypophyse. GENTES vermutet, claB clurch clie starke Schlangelung ein allzu 
plOtzlicher Blutanclrang in clie Driise verhinclert wird. 

Gelegentlich trifft man auf der rechten oder linken Seite zwei nebeneinander laufende 
Hypophysenarterien an, eine gr6J3ere und eine kleinere, auch doppelseitig kann diese 
Abweichung vorkommen (LHUERRE). 

In unmittelbarer Nahe cler Hypophyse teilt sich clie Arterie in eine Reihe 
von Asten auf, clie zum Hinterlappen, Plexus intermeclius uncl Vorclerlappen 
ziehen. Auch die Hiillen cler Hypophyse erhalten eine Reihe von Zweigen. 
Die im Stratum vasculosum cler Kapsel verlaufenclen Aste liegen clabei haufig 
clerart cler Wanclung der venosen Blutraume an, claB clie Halfte ocler Dreiviertel 
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ihres Umfanges in das Lumen des erweiterten venosen GefaBes vorspringt 
(s. Abb. 316, ferner Abb. 42 A, S. 59). An diesen Stellen ist die Adventitia 
des arteriellen GefaBes nur sehwaeh entwiekelt, so daB das Endothel des Blut
raumes der Media der Arteriole, nur dureh eine diinne Bindegewebslage getrennt, 
dieht anliegt. Die Verhaltnisse tretel\ nur an Praparaten, die lebensfrisch dureh 
Durehspiilung im Zustand der Erweiterung fixiert wurden, deutlieh hervor. 

Was das weitere Verhalten der Aste der unteren Hypophysenarterie betrifft, 
so breiten sich die zum Hinterlappen ziehenden Zweige zunaehst iiber die Ober
flache des Stratum fibrosum der Kapsel aus, um dann an versehiedenen Punkten 
in das Innere der Neurohypophyse einzutreten. Ein kraftiger hinterer Ast 
lauft gewohnlieh jederseits auf der Riiekseite des Hinterlappens weit naeh 

Abb.316. Venoses und arterielles GefiiLl im Stratum vasculare dcr Hypophysenkapsel. A Arteriole; K Knochen 
lamelle der Sella turcica. Der zwischen Knochengewebe und Stratum periostale (s. S. 59) sichtbare Spalt ist 
artifiziell durch Schrumpfung bedingt); M Muskelring in derWandung der Kapselvene; Str fib Stratum fibrosum 

der Kapsel; V Kapselvene. Hinger. 3 0 J., i!. Fix. Alkohol. Formol. Paraffin. 15!J.; 
Hiimalaun·Eosin. Vergr.l:65. 

aufwarts (S. Abb. 46, S. 65). Er splittert sieh erst am hinteren Pol der Neuro
hypophyse in mehrere Zweige auf, die dann in das Parenehym eindringen. Aus
laufer des Astes konnen auf der Kapsel noch bis auf die Oberseite der Neuro
hypophyse weiterziehen. 

Ein weiterer groBer Ast der unteren Hypophysenarterie zieht zu der Grenz
furche, die auf der Unterseite wie an beiden Seitenflaehen der Hypophyse 
an der Grenze von Vorder- und Hinterlappen verlauft ("Grenzstelle der Kapsel" 
naeh FUCHS). In dieser unteren wie auch in den seitliehen Furehen trifft man 
stets Zweige des obengenannten Astes - sie sind auf Abb. 31, S. 48 wie 217, 
S. 330 als quergetroffene GefaBe siehtbar - , die an der Unterflaehe der Hypo
physe mit jenen del' Gegenseite anastomosiel'en und auf diese Weise einen fast 
geschlossenen al'teriellen Ring um die Hypophyse bilden, del' auch von BENDA 
(1927, 1932) besehrieben und abgebildet wurde und dessen Vol'handensein ieh 
auf Grund meiner Pl'apal'ate bestatigen kann. 

Von diesem GefaBl'ing aus gehen weitel'e Aste nach zwei Richtungen hin 
ab (FUCHS): die einen ziehen zur Kapsel des Hinterlappens, um sie sehlieBlieh 
zu durchbohren und in die Substanz des Hinterlappens zu gelangen, wo sie sich 
rasch in Capillal'en aufteilen. Del' zweite Teil del' GefaBe aber dringt in Gestalt 
von groBeren und kleinel'en al'teriellen Asten in die zwischen Vorder- und Hinter
lappen gelegene, bindegewebsl'eiche Zwischenzone ein. Sie bilden hier ein Netz
werk von GefaBen, das durch Kollaterale auch mit Asten del' Aa. hypophyseos 
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superiores in Verbindung steht. Von diesem GefaBnetz aus treten einzelne, 
zum Teil recht kraftige Aste in die Neurohypophyse wie auch in das Parenchym 
des Vorderlappens ein. In Begleitung der arteriellen GefaBe befinden sich riick
laufig venose GefaBe, die in der Zwischenzone ebemalls plexusartig verbunden 
sind. Diese arteriellen und venosen Gefa.Bnetze werden als Plexus inter
medius bezeichnet. 

Unter den arteriellen GefaBen der Zwischenzone tritt nach FUCHS im unteren Drittel 
der Hypophyse auf einer Seite ein kraftiges arterielles GefaB hervor, das genau in der 
Bindegewebsschicht nach oben und median ziehend zum oberen Drittel der Hypophyse 
verlauft. "Auf diesem ganzen Wege gibt es GefaBe nach riickwarts in die Substanz des 
Hinterlappens und nach vorn an den Zwischenlappen abo SchlieBlich vereinigen sich die 
End~te dieses GefaBes im oberen Drittel der Hypophyse mit den von oben herkommen
den Asten der Aa. hypoph. superiores und gehen mit ihnen teilweise in die Substanz des 
Vorderlappens iiber." Auf der anderen Organseite fand ¥UCHS statt dieses groBen GefaBes 
nur eine Reihe von diinnen, sich ebenso verteilenden Asten. 

So ergibt sich, daB der Hinterlappen der menschlichen Hypophyse 
in erster Linie von den Asten der Aa. hypophyseos inferiores ver
sorgt wird, die nicht nur von allen Seiten seiner AuBenflache, 
sondern auch von der Zwischenzone her in ihn eindringen. Die Aste 
der unteren Hypophysenarterie beschranken sich aber nicht auf den Hinterlappen 
allein, sondern fiihren in individuell wechselndem AusmaB auch dem Vorder
lappen und der Kapsel Blut zu. 

Abweichend von der obigen Darstellung beschreiben POPA und FIELDING 

(1935) das Verhalten der unteren Hypophysenarterien. Nach ihnen gelangen 
diese GefaBe von riickwarts her rechts und links yom Hypophysenstiel zur 
Oberseite der Hypophyse, die sie an der Grenze von Vorder- und Hinterlappen, 
am "posterior-superior angle", erreichen (s. Abb. 332). Bevor sie dann am sog. 
Hilus der Driise in den Vorderlappen eindringen, geben sie Aste an den Hinter
lappen und manchmal auch an den unteren Teil des Hypophysenstieles abo 
Nach POPA und FIELDING (1935) erhalt der ganze Vorderlappen nur von diesen 
beiden Punkten aus arteriellen ZufluB. Das ist sicher unrichtig; nach meinen 
eigenen Beobachtungen bezweifle ich, daB der von POPA und FIELDING an
gegebene Verlauf der unteren Hypophysenarterien der Norm entspricht und 
der Vorderlappen nur yom Hilus aus mit arteriellem Blut versorgt wird. 
Auch die arterielle Versorgung des Hinterlappens ist, wie aus dem vorausgehend 
Gesagten hervorgeht, anders als sie POPA und FIELDING darstellen. 

Die in der Zona intermedia verlaufenden und von hier in den Hinterlappen 
eindringenden arteriellen GefaBe des Plexus intermedius sind haufig 
dadurch ausgezeichnet, daB ihre Media von ahnlichen epitheloiden Zellen gebildet 
wird, wie sie erstmals von V. SCHUMACHER (1907) in GefaBen des Glomus coccy
gicum beschrieben wurden. Ein Beispiel zeigt Abb.317, in der eine Arteriole 
mit einem nach unten in den Hirnteil abzweigenden Ast auf dem Langsschnitt 
wiedergegeben ist. Der arterielle Charakter des GefaBes ist an seiner Elastica 
interna leicht zu erkennen. Sehr deutlich treten die epitheloiden Zellen in 
Abb.318 hervor, in der oben die Wandung einer Arteriole, unten die eines 
venosen GefaBes sichtbar ist. Die GroBe der epitheloiden Zellen geht aus einem 
Vergleich mit den im venosen GefaB liegenden Erythrocyten deutlich hervor. 
Die Zellen besitzen, wie die Untersuchung aufeinanderfolgender Schnitte wie 
auch von Schragschnitten lehrt, eine kurze, abgestumpfte, ja oft rundliche 
Gestalt. Das Cytoplasma der epitheloiden Zellen sieht eigentiimlich hell und 
glasig, wie gequollen aus. Von Myofibrillen ist haufig nichts oder nur wenig 
zu erkennen. Die Kerne sind blaschenformig, hell, chromatinarm. Die "Ober
einstimmung dieser Zellen mit den epitheloiden Muskelzellen V. SCHUMACHERS 
(den Quellzellen HAVLICEKS) ist nicht zu bezweifeln. Die Zellen erscheinen im 
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Azanpraparat durch feine blaugefarbte Fibrillennetze, die argyrophilen Charakter 
besitzen, getrennt; doch trifft man auch Stellen, an denen zwei oder mehrere 
Quellzellen syncytial zusammenhangen. 

AuBer diesen, die Wandung des Ge£aBes bildenden Zellen ist in Abb.318 
im perivascularen Bindegewebe noch eine sehr groBe isoliert liegende kugelige 
Zelle sichtbar, deren abgeplatteter Kern dicht unter der Zelloberflache gelegen 
ist. Die Zellen erreichen Durchmesser bis zu 30 und 40 fL. Das Cytoplasma 
erscheint rein gekornt, die zahlreichen, nur undeutlich sichtbaren Kornchen 
£arben sich mit Azan verschwommen blaB violett. Die Zellen gleichen keinem 
der im Driisenteil vorhandenen Zelltypen. Manche Beobachtungen fUhren zu 
dem noch weiter zu priifenden Gedanken, daB sich die beschriebenen Zellen 
aus abgespaltenen epitheloiden Zellen der GefaBmedia entwickeln. 

Abb.317. Arteriole aus der Zwischenzone einer menschlichen Hypophyse. Die Media besteht aus epitheloiden 
Zellen. Nach unten Abzweigung cines in den Hinterlappen eindringenden Astes. Hinger. 25 J., rJ. Fix. 

Susa. Paraffin. 71-'; Azan. Vergr. 1: 550. 

Es liegt nahe, diese Zellen, die auch zu zweit oder dritt au£treten konnen, 
mit den Polkissenzellen zu vergleichen, die von GOORMAGHTIGH und BECHER in 
der Nachbarscha£t des Vas a£ferens der Niere beschrieben wurden. Bemerkens
werterweise soIl in den Zellinseln nach BECHER ein Stoff bereitet werden, der 
der Gruppe der sog. H-Substanzen (Histamin, Tyramin, Acetylcholin) zugehort 
und odembildende, gewebsquellende Eigenscha£t besitzt. Es sollen dadurch 
Quellzellen der anliegenden Arteriole je nach der Menge des Wirksto££es mit 
einer Zunahme oder Abnahme ihrer Turgescenz antworten, eine Wirkung, die 
auch fUr die Ge£aBe der Hypophyse von groBer Bedeutung sein miiBte. 

Aueh WINTERSTEIN (1937) besehreibt an Arterien der Hypophyse Zellkomplexe, die 
er den von BECHER beobaehteten zur Seite stellen m6ehte. Doeh verm6gen weder die 
Beschreibung noeh die sehr sehlechten Abbildungen WINTERSTEINS davon zu iiberzeugen. 
Ganzlieh in die Irre geht die Deutung, die WINTERSTEIN von den bekannten Plattenepithel. 
inseln der Pars tuberalis (s. S. 272£,) gibt. Sie haben mit den Arterien der Pars tuberalis 
funktionell nicht das geringste zu tun. Auch die Bilder, die WINTERSTEIN (1937, 1938, 
1939) von Arterien mit epitheloid modifizierter Media bringt, lassen von den wirklichen 
Verhaltnissen nicht viel erkennen. 

Von den groBeren Ge£aBen, wie sie die Abb. 317 und 318 zeigen, fUhrt eine 
liickenlose Reihe von Ubergangen zu kleineren, die das typische Aussehen 
arteriovenoser Anastomosen bieten, die sich auch tatsachlich im Bereich der 
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Zwischenzone wie des angrenzenden Hinterlappens nachweisen lassen. Abb.319 
zeigt eine Gruppe solcher GefiiBe auf dem Querschnitt. 

Ohne Zweifel sind diese mit Quellzellen versehenen Arteriolen und die mit 
ihnen in Verbindung stehenden arteriovenosen Anastomosen fur die Regulation 
der Durchblutung des Drusen-
teils und vielleicht noch mehr 
des Hinterlappens von groBer A. 

Bedeutung. Vielleicht erkliirt 
sich aus ihrem V orhandensein 

Jo:II(/ 

die Beobachtung, daB bei 
menschlichen Hypophysen, die 
nach DurchspUlung mit amyl
nitrithaltiger RINGER -Losung 
auf dem GefiiBweg fixiert wur-

epitll . 

v den, ein groBer Teil der GefiiBe 
des Hinterlappens stark kontra
hiert ist, wiihrend die GefiiBe 
des Vorderlappens, der Pars 
tuberalis und der ganzen Um
gebung der Hypophyse der 
Norm entsprechend maximal 
dilatiert sind. 

Abb. n18. Kleine Arterie (A) nnd Vene (V) aus der Zwischen
zone einer menschlichen Hypophyse. End Endothel, epith. Z. 
epitheloide ZelIen. pz groBe cytoplasmareiche ZelIe (Polster
zelIe ?). 1m Bindegewebe ist neben der Polsterzelle eine Gruppe 
von klein en Vaknolen sichtbar. Hinger. 25 J., ~. Fix. Susa. 

Paraffin. 7 "'; Azan. Vergr. 1: 920. 

Sehr merkwiirdig ist, daB die gleichen GefiiBe, die in der einen Hypophyse 
iiberaus deutlich ihren Aufbau aus epitheloiden Zellen erkennen lassen, in 
anderen wieder das Aussehen gewohnlicher Arterien und Arteriolen zeigen. Ob 

Abb.319. Quergeschnittene arteriovenose Anastomoseu. Hinger. 25 J., ~. Fix. Susa. Paraffin. 71-'; Azall. 
Vergr. 1: 550. 

diesem differenten Verhalten konstitutionelle oder funktionelle Unterschiede 
zugrunde liegen, vermag ich zur Zeit nicht zu entscheiden. 

b) Die Aa. bypopbyseos superiores. 
Die 0 beren Hypophysenarterien, die schon ENGEL (1839), LUSCHKA 

(1860), DURET (1872), LAUNOIS (1904), THAON (1907) und andere erwiihnten, 
wurden in letzter Zeit mehrfach einer erneuten Untersuchung unterzogen. Nach 

Z. 
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FUCHS (1924) zweigen vom vorderen Abschnitt der A. communicans posterior 
2--'--':3 diinne Astchen (Rami infundibulares) ab, die in der weichen Hirnhaut 
an beiden Seiten des Tuber cinereum ein zartes Netz bilden. Aus ihm wird 
"das Gebiet des Tuber cinereum und des anliegenden Trichterteiles mit den hier 
befindlichen Elementen der Pars j uxtaneuralis (= Pars tu beralis ) versorgt". 
"Diese Aste stehen in nachster Beziehung zu den driisigen Elementen, treten 
hauptsachlich in diese ein und gelangen erst nach ihnen in die Masse des Trichters 
und des Tuber cinereum." Aber auch der Vorderlappen erhalt nach FUCHS 
aus dem Circulus arteriosus cerebri seine Blutzufuhr. Die Hauptaste sind die 
Aa. hypophyseos superiores, die von der A. carotis interna nach deren Durch
tritt durch die Dura mater oder vom Anfangsteil der A. communicans posterior 
abzweigen. Teilweise schlieBen sich ihnen auch Rami infundibulares an. Die 
genannten GefaBe verlaufen, ihren Bau als Arterien bewahrend, hauptsachlich 
der vorderen Peripherie des Trichters entlang in der Driisensubstanz der Pars 
tuberalis. 

NIKOLSKAJA (1929) teilt die iiberaus zahlreichen GefaBe, die den vom Circulus 
arteriosus cerebri umgrenzten Raum radiar durchziehen, in zwei Systeme. Das 
eine beginnt von beiden Seiten der Art. communicans post. und zieht zu den 
Corpora mamillaria. Das andere, viel reichere setzt sich aus den lateral und nach 
vorne liegenden GefaBen zusammen. Die Mehrzahl dieser GefaBe geht von 
der A. communicans posterior ab und wird durch Zweige von der A. carotis 
interna und der A. communicans anterior erganzt. Die lateralen GefaBe aus der 
A. communicans post. sind kaum zu zahlen, da sie auBerst dicht liegen und 
sehr diinn sind; es sind jederseits zum mindesten sieben, die sich sofort biirsten
artig in kleinste Aste verzweigen und gegen das Zentrum des Kreises zu kon
vergieren. Yom Stamme der A. carotis into kommen dazu noch jederseits 2 bis 
3 Zweige. Auch aus dem auf dem Chiasma liegenden Netz, das von Zweigen 
der A. cerebri anterior und A. communicans anterior gebildet wird, treten 
einige Aste heran. AIle diesc 20-25 GefaBzweige dringen teils in das Tuber 
cinereum ein, teils nahern sie sich dem Hypophysenstiel, urn dann ihm entlang 
zu ziehen und auf diesem Wege zur Hypophyse zu gelangen. 

In schroffem Gegensatz zu diesen Angaben von FUCHS und NIKOLSKAJA 
findet BENDA (1927, 1932) nur vier kleine Stammchen, die vom Circulus 
arteriosus her zu zweit an der Vorderflache, zu zweit an der Hinterflache des 
Stieles innerhalb der den Sticl bekleidenden weichen Hirnhaute und der Pars 
tuberalis herabsteigen und nur als feine Astchen den Driisenkorper erreichen. 
Auch nach POPA und FIELDING (1935) versorgen die oberen Hypophysen
artcrien ("hypothalamic arteries") nur Tuber cinereum und Infundibulum 
(s. Abb. 332). Ihre Aste konnen entlang der Pars tuberalis nach abwarts 
ziehen, erreichen aber nur ausnahmsweise die Hypophyse. 

In einer von WISLOCKI und KING (1936) veroffentlichten Abbildung, die 
die oberen Hypophysenarterien in ihrer Lage auf der Basis des menschlichen 
Gehirnes zeigt, entspringen diese aus der A. carotis interna und dem Anfangs
teil der A. communicans posterior; es sind jederseits 3-4 Aste gezeichnet, 
die bemerkenswerterweise nicht von entsprechenden Venen begleitet sind. 
Die venosen Astchen der Venae basil ares ziehen vielmehr fiir sich und reichen 
nur bis zur auBeren Grenze des Infundibulums. Die Arteriolen verbinden sich 
gegenseitig netzartig und umschlieBen weiterhin auch den Hypophysenstiel 
mit einem lockeren, langsgestreckten Netz, von dem aus Aste zur Pars 
tubcralis, Stiel und Vorderlappen ziehen. 

Bei meinen eigenen Untersuchungen fand ich, daB in der Pars tuberalis 
stets mehrere (4--6) recht kriiftige Arteriolen, deren jcde in erweitertem Zu
stand einen Durchmesser von 80-100 fl aufweisen kann, ferner 10-15 kleine 
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Arteriolen zum Vorderlappen ziehen. Dazu kommen noch des Ofteren 1-2 
subarachnoideal und auBerhalb der Pars tuberalis verlaufende kleino Arterien 
von 100-120 p, Durchmesser, die auf der Vorderseite des Hypophysenstieles 
durch die Offnung des Diaphragma treten und dann von oben her in den 
Vorderlappen eindringen. 

Noch gegensatzlicher als die Aussagen iiber Zahl und Verlauf der oberen 
Hypophysenarterien sind die Angaben iiber das wei tere V er hal ten der 
oberen Hypophysenarterien innerhalb des Vorderlappens .. Nach 
BENDA (1927) laBt sich an jedem Injektionspraparat erkennen, "daB weder 

I" 

I" -r~~~~~~~~f 
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Abb. 320. Querschnitt durch den seitlichen Bindegewebc-GefiiBstrang. A kleine Arterie, V venoses GefiiB. 
Hinger. 30 J., 3. ]'ix. Alkohol-Formol auf dem GefiilJweg. Paraffin. 10/1; Hiimalaun-Eosin. Vergr.l: 112. 

die zwei kleinen GefaBchen, die regelmaBig an der Vorderseite des Stieles herab
steigen, noch die ganz feinen, unregelmaBigen Astchen an seiner Hinterseite 
anders als in kleinen Endverzweigungen aufgelOst den Stielansatz erreichen". 
FUCHS dagegen sieht die oberen GefaBe als kleine Arterien in den Hirnanhang 
eintreten und nahe der Mittellinie entlang der Grenze von Vorder- und Hinter
lappen in der hier gut entwickelten Bindegewebsschicht ("angrenzende Binde
gewebszone") nach abwarts ziehen. Auf diesem Verlauf verteilt sich eine ganze 
Reihe von bereits diinnwandigen Zweigen strahlenformig in den Vorderlappen. 
Auch an den Plexus intermedius gehen Zweige abo 

Ungefahr an der Grenze zwischen dem oberen und mittleren Drittel der 
Hypophysenhohe (oder etwas weiter oberhalb) weichen die GefaBe nach FUCHS 
zusammen mit der sie umgebendenBindegewebsschicht lateralwarts auseinander, 
urn in die bekannten seitlichen Bindegewe be- GefaBstrange (Fasciculi 
laterales hypophyseos, S. Abb. 320; forner Abb. 139-141, S.225) iiber
zugehen. In diesen ziehen die Endaste der oberen Hypophysenarterien nach 
abwarts; sie zweigen sich dabei in diinnwandige GefaBe auf, die in die 
Sinuscapillaren des Vorderlappens ausmiinden. 

FUCHS deutet also die in den seitlichen Bindegewebe-GefaBstrangen sichtbaren 
Querschnitte von Arteriolen (s. auch Abb. 320) als Auslaufer der oberen Hypo
physenarterien; der gleichen Auffassung sind LAUNOIS (1904), sowie WISLOCKI 
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und KING (1936). BENDA (1927) dagegen liiBt sie aus dem Plexus intermedius 
entspringen, der nach ihm aber ausschlieBlich von den unteren Hypophysen
arterien gespeist wird. In seiner spateren Veroffentlichung (1932) nimmt BENDA 
zu der Frage nicht klar SteHung. Nach POPA und FIELDING (1935) gehen sic 
aus den am rechten und linken Hilus eindringenden unteren Hypophysen
arterien (s. Abb.332,3) hervor, die seitlich auseinanderweichen und in den 
Seitenstrangen nach abwarts ziehen. Etwa in der Mitte der Seitenteile winden 
sich die Arterien in Spiraltouren zu einem Knauel, von dem aus nach allen 
Richtungen Aste (prasinusoidale Arterien) ausstrahlen, die in Sinusoide (Sinus
capillaren) ubergehen. Diese auch aus gewundenen venosen GefaBen bestehenden 
Knauel bezeichnen POPA und FIELDING als "GefaBzentren" des Vorderlappens. 

Bei dieser Divergenz der Befunde ergeben sich naturlich auch groBe Gegen
satze in der Beantwortung der Frage, welche Bedeutung jeweils den 
unteren und den oberen HypophysengefaBen fur die arterielle Ver
sorgung der Hypophyse zukommt. Nach LAUNOIS sind beim Embryo beide 

Abb. 321. Langsschnitt durch eine irn Vorderlappen gelegene kleine Arterie (AI)' von der ein .'lost (A,) znrn 
seitJichen Bindegewebe-GefiiLlstrang abgeht. Beide GefiiLle sind in stark erweitertern Zustand fixiert. Hinger. 

30 J., ~. Fix. Alkohol-Forrnol auf dern GefiiJlweg. Paraffin. 101'; Hiirnalaun-Eosin. Vergr. 1: 68. 

GefaBsysteme, die er als "systeme extrinseque" und "systeme intrinseque" 
unterscheidet, beteiligt. Mit Ausbildung der Kapsel werden dagegen die ver
schiedenen GefaBverbindungen der corticalen Teile der Druse beinahe vollstandig 
unterbrochen, so daB beim Erwachsenen die Hypophyse, mit Ausnahme vieHeicht 
des Hinterlappens, nur durch das "systeme intrinseque" (d. i. durch die oberen 
Hypophysenarterien) versorgt wird. Auch THAON erkennt die Hauptversorgung 
den oberen Arterien zu. FUCHS und NIKOLSKAJA sind der Auffassung, daB der 
Vorderlappen durch die oberen, der Hinterlappen vor aHem durch die unteren 
Hypophysenarterien ernahrt wird. BENDA (1932) dagegen miBt den oberen 
Arterien fUr die Versorgung des Vorderlappens nur geringe Bedeutung bei; 
nach ihm erfolgt die Ernahrung des Vorder- wie auch die des Hinterlappens vor 
allem durch die unteren. Nach POPA und FIELDING voHends werden Vorder
wie Hinterlappen von den unteren Hypophysenarterien versorgt, wahrend die 
aus dem Circulus arteriosus cerebri entspringenden Arterien nur die Pars tuberalis 
ernahren. 

In meinen eigenen Praparaten konnte ich die mit der Pars tuberalis ein
tretenden Arteriolen mit Sicherheit stets noch weit in den Vorderlappen hinein 
verfolgen, wobei auch zahlreiche tJbergange in Sinuscapillaren festzustellen 
waren. Ich kann mich daher dem ablehnenden Standpunkt von BENDA, POPA 
und FIELDING nicht anschlieBen. Da das Lumen jedes dieser GefaBe in 
erweitertem Zustand 80-100 f-l und mehr betragt, so ist der BlutzufluB, den der 
Vorderlappen aus ihnen erhalt, doch recht betrachtlich. Die gegenteiligen 
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Angaben der genannten Autoren erklaren sich, soweit es sich um makroskopische 
Feststellungen an Injektionsmaterial handelt, vielleicht daraus, daB die 
oberen Hypophysenarterien, wie LHUERRE (1912) beobachtete, sich mit dick
fliissigen Injektionsmassen nur schwer fiillen lassen. Ob und wieweit auch 
individuelle Unterschiede in der Ausbildung der oberen und unteren Arterien 
eine Rolle spielen, laBt sich zur Zeit nicht entscheiden. 

Auch das Verhalten der in den Vorderlappen eingedrungenen Arteriolen 
scheint individuelle Unterschiede aufzuweisen. So konnte ich sie nicht in jeder 
Driise bis in die seitlichen Bindegewebsstrange durch verfolgen. Bei einer Hypo
physe, die einschlieBlich der ganzen Umgebung in eine liickenlose Sagittalschnitt
serie zerlegt ist, entspringen die in den Bindegewebsstrangen gelegenen arte
riellen GefaBe vielmehr jederseits von einer Arterie, die aus dem Circulus arteriosus 
cerebri kommt und subarachnoidal und auBerhalb der Pars tuberalis durch das 
Foramen diaphragmatis zur Oberseite der Hypophyse zieht. Hier bildet sie gegen 
den vorderen Rand des Vorderlappens zu einen kleinen Knauel, von dem eine 
kriiftige Arteriole von 176 p, Durchmesser abgeht. Diese dringt in den Vorder
lappen ein und lauft dann bogenformig nach riickwarts zur Zona intermedia, 
wo sie sich unter Knauelbildung aufteilt. Auf dem Wege durch den Vorderlappen 
gibt die Arterie kurz vor der tiefsten Stelle ihres Bogens einen kriiftigen Ast von 
47 p, Durchmesser ab, der noch eine Strecke weit neben dem HauptgefaB lauft 
(Abb. 321) und dann in den Bindegewebe-GefaBstrang abbiegt. Der Befund ist 
auch inHinblick auf die nachfolgendenAngaben von WINTERSTEIN von Interesse. 

c) Die Anastomosen zwischen unteren und oberen Hypophysenarterien. 
Schon oben wurde darauf hingewiesen, daB im Plexus intermedius der 

Zwischenzone Aste der unteren und oberen Hypophysenarterien ineinander 
iibergehen. Zu diesen Anastomosen kommt nach den Untersuchungen von 
WINTERSTEIN (1937, 1938, 1939) eine durch den Vorderlappen verlaufendeArterie, 
die ebenfalls untere und obere Rypophysenarterie miteinander verbindet 
und meist auf beiden Seiten, manchmal aber auch nur einseitig vorhanden ist. 
Nach der letzten Darstellung WI~TERSTEINS (1939) speist die untere Hypophysen
arterie mit der Mehrzahl ihrer Aste die Sinuscapillaren des Vorderlappens, die 
nach der Vorstellung des genannten Autors in jeder HaUte des Driisenteils 
strahlenkugelartig nach einem aus besonders weiten Blutraumen und einem 
derben Bindegewebsknoten bestehenden Zentrum hingerichtet sind (WINTER
STEIN meint damit den bekannten seitlichen Bindegewebe-GefaBstrang). Wah
rend diese Arterienaste sehr bald in Sinuscapillaren iibergehen, zieht ein groBer 
Ast mit epitheloid modifizierter Media unverastelt durch den Driisenteil hin
durch und gewinnt AnschluB an die obere Hypophysenarterie, die von der 
Duradurchtrittsstelle der Carotis interna oder von einem hoher gelegenen 
Ursprung aus zum FuBpunkt des Hypophysenstiels zieht und dort auch ihrer
seits feine Aste an das Netz der Sinuscapillaren abgibt. Dieser Ast bildet also 
eine Anastomose zwischen unterer und oberer Hypophysenarterie und mit 
dieser zusammen eine Kollaterale zur Carotis interna. Aus dieser Kollateralen 
gehen nach WINTERSTEIN innerhalb der Hypophyse nur zwei Aste abo Der eine 
verlauft zum "Hypophysenknoten" (= seitlichen Bindegewebe-GefaBstrang), 
um in dessen weite Blutraume iiberzugehen; der zweite aber steigt nach seiner 
Abzweigung seitlich in der Pars tuberalis in die Rohe und miindet in eine Arterie 
ein, die vom Circulus arteriosus ausgeht und in bogenformigem Verlauf durch 
die Pars tuberalis hindurch zum Neuralteil des Stieles vordringt. Neben der 
Anfangsstrecke der Anastomose wie neben jedem der beiden groBen Aste findet 
WINTERSTEIN besondere Zellgruppen, die nach Art der Poisterzellen BECHERS 
fur die Regulierung der Gefa13weite von Bedeutung sein sollen (s. auch S. 478). 
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Die Kollaterale soIl nach WINTERSTEIN (1937) im Bedarfsfall nach dem 
Prinzip einer Wasserstrahlpumpe auf den zum Bindegewebe-GefiiBstrang ab
zweigenden Ast Saugwirkung ausuben und die in den Sinuscapillaren auf
gestapelten Hormone ableiten konnen (Dusenarterie). 

2. Das portale ZufluBsystem des Vorderlappens 
nach WISLOCKI und KING. 

Aus der vorausgehenden Darstellung ergibt sich, daB die Frage, wieweit die 
oberen Hypophysenarterien fur die Versorgung des Vorderlappens von Be
deutung sind, im Schrifttum recht unterschiedlich beantwortet wird. Eine neue 
Wendung erhielt das Problem durch die Untersuchungen von WISLOCKI und 
KING (1936) sowie WISLOCKI (1937, 1938), nach denen sich an der Blutzufuhr 
zum Vorderlappen auch jene weiten "venosen" GefiiBe beteiligen, die von der 
Pars tuberalis her in den Vorderlappen eindringen und bisher allgemein als 
venose AbfluBwege des Vorderlappens betrachtet wurden. Diese GefiiBe werden 
von WISLOCKI und KING als blutzufiihrende Pfortadervenen gedeutet, wiihrend 
sie POPA und FIELDING (1930) als blutableitende Pfortadervenen werten 
(s. S. 492 und Abb. 332). 1m einzelnen verhiilt sich die Sache nach der 
Darstellung der amerikanischen Autoren, die sich allerdings vorwiegend auf 
tierische Priiparate (Katze, Rhesusaffe) stutzen, kurz folgendermaBen. 

Ein Teil der den Aa. hypophyseos superiores entstammenden Arteriolen 
(s.oben S.480, Abs.4), die den Hypophysensticl entlang zum Vorderlappen 
ziehen, gibt Zweige ab, die unmittelbar gegen den Hypophysenstiel vordringen 
und hier in zweierlei Weise endigen: die einen teilen sich in ein auBerordentlich 
reiches Geflecht sinusartiger Capillaren auf, das sich zwischen dem bekleidenden 
Mantel der Pars tuberalis und dem darunter liegenden Stiel ausbreitet (zur Ver
einfachung der Darstellung bezeichne ich es als "Mantelplexus"); die anderen 
dringen in Gestalt von unregelmiiBig sich verzweigenden Asten in die Substanz 
des Hypophysenstieles ein. Sie teilen sich hier in ein Netz von sinusartigen 
Capillaren auf, die wiederum mit den Capillaren des Mantelplexus anastomo
sieren. Die kurzeren dieser eindringenden GefiiBe besitzen das Aussehen von 
Capillaren, die liingeren, tief eindringenden, splittern sich in Capillaren auf, die 
sich auf ihrem Ruckweg zuerst zu kleinen Venen vereinigen, die schlief3lich 
ebenfalls in den "Mantelplexus" einmunden. Mantelplexus wie die eindringenden 
GefiiBbiiumchen sind auch in Abb. 334 gut sichtbar. Aus diesem reichen Netz von 
GefiiBen gehen dann jene weiten, als Pfortadervenen bezeichneten GefiiBe hervor, 
die in der Pars tuberalis neben den Arterien in gestrecktem Verlauf nach ab
wiirts ziehen und bogenformig von oben her in den Vorderlappen eindringen 
(s. Abb. 165, S. 262). Sie gehen dann zum Teil schon gleich in die Sinuscapillaren 
des Parenchyms uber, zum Teil ziehen sie mit den Arteriolen im mittleren 
Bindegewebskorper nach abwiirts, urn in die seitlichen Bindegewebe-GefiiBstriinge 
zu gelangen. Die in Abb. 320 sichtbaren, nur aus Endothel und einer geringen Ad
ventitia bestehenden GefiiBe wiiren nach WISLOCKI und KING als Endausliiufer 
dieses blutzufiihrenden Pfortadersystemes zu deuten. Sie munden nach ihrer 
Darstellung allmiihlich in die Sinuscapillaren des Vorderlappens aus. 

Der Annahme von WISLOCKI und KING nach empfiingt demnach der Vorder
lappen arterielles Blut durch Arteriolen aus den Aa. hypophyseos superiores und 
"Pfortader"-Blut durch venenartige GefiiBe, die den gleichen Arterien ent
stammen, zuniichst aber ein primiires Capillarnetz im Hypophysenstiel bilden, 
sich wieder sammeln und erst dann in die Sinuscapillaren des Vorderlappens 
ubergehen. Untersuchungen uber die embryonale Entwicklung der Hypophysen
gefiiBe des Menschen ergaben nach WISLOCKI (1937), daB deren Verhalten mit 
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den Beobachtungen an erwachsenen Tieren in vollem Einklang steht. Uber die 
gegenteilige Deutung dieses Systems durch POPA und FIELDING siehe S. 492. 

3. Das parenchymatose Capillarnetz. 
a) Die Sinuscapillaren des Vorderlappens. 

Die Sinuscapillaren (Sinusoide) des Vorderlappens liegen mit ihrem 
geschlossenen Endothelrohr dem Netzwerk von Driisenzellstrangen dicht an. 
Sie bilden ein iiberaus reich entwickeltes GefaBnetz, dessen Dichte erst bei 
Stauung des GefaBinhaltes oder an Injektionspraparaten in voller Ausdehnung 
hervortritt. Auch Praparate, die wie bei Abb. 87, S.113 mittels Durchspiilung 
fixiert sind, zeigen den Reichtum an Sinuscapillaren, die in erweitertem 
Zustand Durchmesser von 27-37 [1. erreichen. 

Die feinere Struktur der Sinuscapillaren wie auch ihr Verhalten zum inter
stitiellen Fasergewebe und zur Basalmembran der Driisenzellstrange wurde 
schon S. 228-236 eingehend besprochen. 

b) Das Capillarnetz des Hinterlappens. 
Der Hinterlappen der menschlichen Hypophyse wird nicht selten als gefaB

arm bezeichnet. So bemerkt STENDELL (1914, S. 146), daB man im Hinter
lappen wohl seh'r reichlich Bindegewebe, aber nur wenig BlutgefaBe antrifft. 
Dieser Eindruck der GefiWarmut wird zum Teil dadurch bedingt, daB die 
Blutcapillaren des Hinterlappens im fixierten Praparat zumeist stark kontra
hiert sind, zum 'reil dadurch, daB ihre Lichtung auch in erweitertem Zustand 
wesentlich enger ist, als die der SinuscapiIlaren des Vorderlappens, dessen 
GefaBreichtum dadurch verstarkt betont wird. Vergleicht man jedoch das 
GefaBnetz der Neurohypophyse mit dem des Gehirns, so ist ihr Reichtum an 
CapiIIaren sicher nicht geringer als der der weiBen Substanz; stellenweise mag 
er sogar den der grauen erreichen. Genaue vergleichende Messungen des GefaB
volumens liegen fiir den Menschen nicht vor. Bei der Katze jedoch fand STEVENS 
(1937), daB die Blutversorgung des Hinterlappens annahernd jener entspricht, 
die CRAIGIE (1920, 1931) flir den motorischen Facialiskern der Ratte ermittelte. 
Der Durchmesser der GefaBe des Hinterlappens stimmt nach STEVENS mit dem 
Durchmesser der HirngefaBe iiberein. Bei einem Vergleich von Hinterlappen 
und Vorderlappen verhalt sich dagegen bei der Katze das Volumen der GefaBe 
im gleichen Volumengewebe wie 1: 6; der Durchmesser der GefaBe aber ist im 
Vorderlappen doppelt so groB wie im Hinterlappen. Beim Hund steIIte MORIN 
(1939) bei den Sinuscapillaren des Vorderlappens einen durchschnittlichen Durch
messer von 14 [1. fest. Die CapiIlaren der Pars tuberalis und die der anliegenden 
Trichterwand zeigen iibereinstimmend einen solchcn von 10 [1., wahrend die 
Capillaren des Hinterlappens mit 6 [1. an letzter Stelle stehen. 

Die in den Hinterlappen eindringenden Arterien teilen sich nach ihrem 
Eintritt meist rasch auf, so daB man in del' Tiefe nur vereinzelt noch groBere 
Arterien trifft. Die Muscularis der Media vermindert sich sehr bald auf eine 
einschichtige Lage von ringformig verlaufenden Muskelzellen, die anfangs 
geschlossen ist, dann aber auseinandergezogen wird, so daB zwischen breiteren 
und schmaleren Muskelringen mehr oder weniger muskelfreie Abschnitte auf
treten. Das elastische Gewebe bleibt auf der arteriellen Seite des GefaBnetzes 
viel langer erhalten als auf der venOsen. Arteriolen mit 35--40 fL Durchmesser 
zeigen im Innern noch eine deutliche Elastica interna; dazu kommen noch 
elastische Fasernetze in der Adventitia. Pracapillaren von 12-15 [1. Lichtung 
fehit eine Elastica interna, in der Adventitia dagegen finden sich noch immer 
elastische Fasern. Dagegen entbehren Venulen von 25-30 [1. Durchmesser noch 



486 Die mikroskopische Anatomie der Hypophyse. 

Abb. 322. Gitterfasernetze urn eine BlutcapiIlare des Hinter
lappens. F in das Parenchym eindringende Gitterfasern, 
L Lichtung del' langs angeschnittenen BlutcapiIlare, W flach
getroffene Wandung del' CapilJare mit querverlaufenden 

Fasernetzen. Hinger. 20 J., 3. Formal. 10 I'; 
impragniert nach VOLTERRA. Vergr. 1: 500. 

ganzlich des elastischen Gewebes ; 
solche von 60 [L zeigen nur sehr 
vereinzelte elastische Fasern in 
der Adventitia; selbst bei kleinen 
Venen von 80-90 [L Durchmes
ser sind sie noch ganz zart und 
sparlich. Erst bei den groBeren 
Sammelvenen ist die Elastica ex· 
terna etwas kraftiger entwickelt. 

Die Blutcapillaren des Hinter
lappens werden von einem durch
gehend geschlossenen Endothel
rohr gebildet, das von einem 
Grundhautchen umgeben ist. In 
diesem lassen sich mit den Silber
methoden von HORTEGA, VOL
TERRA, GOMORY oder dergleichen 
zahllose feinste Gitterfasern nach
weisen, die vorwiegend quer zur 
Langsrichtung des GefaBes ange
ordnet sind (s. Abb. 322). Dazu 
kommen gr6bere adventitielle 
Gitterfasern, deren Verlaufsrich
tung vorwiegend der Richtung 
der Capillaren folgt. Sie umgeben 

Abb.323. GefiiBnetz im menschlichen Hinterlappen. 23 J., 3. Pneumonie. Fix. Formal. Paraffin. 15/1; 
DmnNICI. Vergr. 1: 68. 

das Capillarrohr mit einem lockeren Fasergeflecht, das mit dem Fasergeflecht 
des Grundhautchens zusammenhangt. Von dieser adventitiellen Faserhiille 
zweigen immer wieder einzelne Fasern und Fasergruppen ab, urn mehr oder 
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weniger weit in das umgebende Neuralgewebe einzudringen (s. Abb. 322, ferner 
Abb. 304) und eventuell benachbarte GefaBhullen zu verbinden. Andererseits 
wird aber der adventitielle Faserfilz der Capillaren auch von Gliagewebe durch
setzt. Eine geschlossene Membrana limitans, wie sie urn die GefaBe des Zentral
nervensystems ausgebildet ist, kann bei den GefaBen der Neurohypophyse nicht 
nachgewiesen werden. In Begleitung der Capillaren finden sich vereinzelte Fibro
cyten, Histio cyten , Mastzellen und Pigmentzellen. 

Die Blutcapillaren stehen gegenseitig durch zahlreiche Anastomosen in Ver
bindung. Sie bilden ein Netzwerk wechselnder Dichte, dessen Maschen je nach 
Lage und Schnittrichtung bald in die Lange gezogen, bald rundlich oder arkaden
for mig erscheinen. Da die Capillaren des Hinterlappens im fixierten Praparat 
meist in kontrahiertem, blutleerem Zustand angetroffen werden, so treten sie 
haufig nur sehr wenig hervor, zumal wenn sich, wie in Hamatoxylin-Eosin
praparaten, auch das adventitielle Bindegewebe der GefaBe yom umgebenden 
Neuralgewebe durch den Farbton nur wenig unterscheidet. So laBt sich meist 
erst an Injektionspraparaten oder bei zufalliger Stauung der Blutkorperchen in 
den GefaBen, wie sie in Abb.323 zu sehen ist, eine zutreffende Vorstellung 
von der Dichte des Capillarnetzes gewinnen. Auch Gitterfaserpraparate geben 
oft einen guten Uberblick uber die groBe Zahl der GefaBe (s. Abb. 255, S. 391 
und Abb. 303, S. 453). 

4. Die venosen Abfluflwege der Hypophyse. 
a) Der AbUua in die venosen Blutriiume der Hypophysenkapsel. 

Der AbfluB des den Vorderlappen durehflutenden Blutes erfolgt zum groBen 
Teil in die venosen Blutraume der Kapsel!, die den Hypophysenkorper um
schlieBen. Dabei treten jedoch die Sinuscapillaren des Vorderlappens nicht einzeln 
an beliebigen Punkten aus dem Parenchym aus, urn das Stratum fibrosum der 
Kapsel zu durchbreehen und sich in einen der Blutraume zu ergieBen; es ist 
vielmehr zu beobaehten, daB sich die Sinuscapillaren eines bestimmten Bezirkes 
zunaehst innerhalb des Vorderlappengewebes zu einem groBeren, dieht unter 
der Kapsel gelegenen diinnwandigen BlutgefaB sammeln; erst dieses durehbricht 
dann das Stratum fibrosum, urn in eine der zahlreichen, im Stratum vas cuI are 
gelegenen Kapselvenen einzumiinden. Einzelne kleine, zwischen den Zellstrangen 
des Parenchyms an die Oberflache tretende Sinuscapillaren bilden lediglieh ein 
unter der Kapsel gelegenes GefaBnetz. 

Sehr schon treten die im Drusenparenchym radiar auf einen Punkt zu 
laufenden GefaBe in Abb.324 hervor, in der sie unter dem EinfluB einer 
unmittelbar nach dem Tode vorgenommenen DurchspUlung maximal erweitert 
sind. In diese weiten, gestreckt verlaufenden GefaBe, die als Sammel venul en 
bezeichnet seien, munden von allen Seiten her die Sinuscapillaren des Bezirkes 
ein. Die Sammelvenulen unterscheiden sich von den dem Stoffaustausch 
dienenden Sinuscapillaren vielfach dadurch, daB ihr adventitieller Fasermantel 
etwas reichlieher entwickelt ist (vgl. Abb. 325 mit Abb. 146, S. 231). Sie liegen 
daher aueh den Parenchymstrangen nicht so dicht an wie jene. 

Gewohnlich vereinigen sich mehrere dieser Sammelvenulen unter der Kapsel 
zu einer groBen Sammelvene, die dann in meist schragem Verlauf dureh das 
fibrose Gewebe der Kapsel einem Blutraum entgegenzieht. Auch diese Sammel
venen sind sehr dunnwandig (s. Abb. 326). Eine Muscularis ist nicht sichtbar; 
die Wandung besteht zumeist nur aus Endothel, Grundhautchen und einer 
schmalen Adventitia. An der Austrittsstelle wird die Vene, wie auch in Abb. 326 

1 Die venosen Blutraume clef Kapsel werden abgekiirzt als Kapselvenen bezeichnet. 
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zu sehen ist, haufig noch eine Strecke weit von einem Driisenzellbalken be
gleitet. Ob diese Zellplatte bei Druck von auBen her (z. B. durch die gefiillten 
Kapselvenen) als Klappe wirken und den AbfluB drosseln kann, ist unbekannt. 

_-\.bb.324. SammeJvcniilen (8) , die in radiiiren Ziigen auf eine an der Unterfliiche des Vordcrlappens gelegene 
Sammelvene (8v) zu laufen. Hinger. 30 J., eJ . Fix. AlkohoJ-Formol auf dem GefiiGweg. Paraffin. 15,,; 

Hiimalaun-Eosin. Vergr. 1: 38. 

AbfluBstellen der geschilderten Art finden sich 
regelmaBig an der Unterflache des Vorderlappens, 
und zwar ziemlich symmetrisch beiderseits im Be
reich der Seitenteile. Auch die Abb. 324 und 326 
stammen aus dieser Region, in der sie am stark
sten entwickelt sind. Sie entsprechen vermutlich 
denVenenstammchen, die LHUERRE (1912) makro
skopisch in der Basalregion der Hypophyse beob
achtete. 

POPA und FIELDING (1930,1935) geben an, da13 venose 
Gefa13e aus dem Vorderlappen direkt in den Sinus caver
nosus einmunden. In zwei schematischen Zeichnungen 
(1935, Fig. II und 12) zieht eine weite Vene vom seit
lichen Bindegewebsstrang ("GefaBzentrum") direkt zum 
Sinus cavernosus, ein Verhalten, das vielleicht in einem 
Sonderfall zu beobachten war, aber sicher nicht allge
mein zutrifft. Kurzlich haben WISLOCKI und KING (1937) 
beim Rhesusatten am lateralen Pol des Vorderlappens 
eine groBe Sammelvene beschrieben, die, noch innerhalb 
des Vorderlappens gelegen, das Blut der Sinuscapillaren 
sammelt und dann in den benachbarten Sinus cavernosus 
einmundet. 

Aub. 325. Halbschematische Darstel
lung der Wandung einer Sammelvene. 
.tdv Adventieller Gittermantel, Bm 
Basalmembran auf Driisenzellstrang, 
E Endothelzelle, F Fibrocyt, G Grund
hiiutchen mit Gitterfasern. Hinger. 

25 J., eJ . Fix. Susa. Paraffin. 
5 ,, ; Azan. Vergr. 1: 1060. 

Auch gegen die Oberflache (Facies diaphragma
tical des Vorderlappens zu sind Sammelvenen zu 
beobachten; die austretenden GefaBe erreichen je

doch gewohnlich nicht die GroBe wie an der Unterflache des Organes; sie dringen 
hier in Gestalt mehrerer kleiner Stamm chen durch die Kapsel (s. Abb.327). 
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GroBe Sammelvenen treten ferner regelmiiBig in Begleitung von Arterien in 
der zwischen Vorder- und Hinterlappen verlaufenden Furche aus, sowohl an 

Abb. 326. Sammelvene (Sv), die das Stratum fibrosum der Hypophysenkapsel (Str. fibr.) durchbricht, 
D begleitender Driisenzellstrang, S Sammelveniile. Hinger. 30 J ., c!. Fix. Alkohol-Formol auf dem GefiiOweg. 

Paraffin. 15 f1: Hiimalaun-Eosin. Vergr. 1: 91. 

den Seitenflachen wie an der Unter- und Oberflache der Hypophyse. Hierher 
gehort auch die Vene, die nach POPA und FIELDING am Hilus des Vorderlappens 

Abb. 327. Kleine Sammelvenen (Sv), die auf der oberen Flache des Vorderlappens das Stratum fibrosum der 
Hypophysenkapsel durchbrechen. A kleine Arterie. Herkunft und Technik wie Abb. 326. Vergr. 1: 91. 

als Begleitvene der Arterie austritt und zum Sinus cavernosus zieht. Sie 
dienen vor aHem dem GefaBnetz des Plexus intermedius zum AbfluB, nehmen 
aber auch Aste aus dem Vorder- und Hinterlappen auf; sie munden in die weiten 
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dunnwandigen Venen, die den arteriellen GefaBring dieser Furehe (s. S. 476) 
begleiten. Abb.328 zeigt eine dieser Sammelvenen, die dieht unter der Hypo
physenhOhle verlauft, die in dieser Hypophyse stark mit Kolloid gefiillt ist. 

Abb. 328. Dieht unter der HypophysenhOhle (Hh) verlaufende Sammelvene (Sv). VI Vordcrlappen, 
Z Zwisehenzone. Herkunft und Teehnik wie Abb. 326. Vergr. 1: 63. 

Die an der Unterflaehe der Hypophyse gelegenen Sammelvenen entspreehen 
wohl den von BRANDER (1933) beschriebenen GefaBen, die nach ihm an der 
Grenze von Vorder- und Hinterlappen einen einheitlichen, intraglandularen 

Abb. 329. Vene des Hinterlappens (V), die naeh Aufnahme mehrerer kleiner Venen das Stratum fibrosum 
(Str. fibr.) der Hypophysenkapsel durchbrieht. A Ast der Art. hypophyseos inferior. Hinger. 30 J., ~. 

Fix. Alkohol-Formol. Paraffin. 101'; Azan. Vergr. 1: 68. 

Blutraum bilden, der sieh bis zur Hypophysenhohle vorsehiebt. Naeh BRANDER 
soll sieh das Kolloid der Hohle durch EinreiBen der dunnen trennenden Gewebs
schicht direkt ins Blut entleeren konnen. lch selbst konnte jedoch niemals eine 
offene Verbindung zwischen Hypophysenhohle und Blutraum feststellen, ebenso
wenig RASMUSSEN (1933) und STEVENS (1937). Die obige Abbildung aus einer 
in situ fixierten Druse laBt aber erkennen, wie dunn die trennende Zwischen-
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schicht ist und wie leicht es in solchen Fallen bei Herausnahme des Organes 
aus dem Turkensattel kunstlich zu einem EinreiBen derselben kommen kann. 

In den ubrigen Bezirken des Vorderlappens wird die Kapsel nur ab und 
zu von einer Sammelvene geringer GroBe durchbohrt. 

Die Capillaren des Hinterlappens sammeln sich in gewohnlicher 
Weise zu Venulen und kleinen Venenstammchen, die dann die Kapsel durch
brechen (s. Abb. 329). In der Wandung der beiden letztgenannten GefaBe sind 
elastische Fasernetze nachweisbar, die bei den Sammelvenen des Vorderlappens 
fehlen. Auch sind sie im Gegensatze zu den 
groBen Sammelvenen des Vorderlappens 
stets von Arterien begleitet. Eintritts
stellen der Arterien und Austrittsstellen 
der Venen stimmen also beim Hinter
lappen uberein. Sie sind an verschiedenen 
Stellen der Kapsel anzutreffen; besonders 
groBe GefaBe finden sich standig am hin
teren Pol der Neurohypophyse. Aber auch 
nach vorne in die zwischen Vorderlappen 
und Hinterlappen gelegene Zwischenzone 
besteht reichliche AbfluBmoglichkeit. 

I IJ 

All diese GefaBe des Vorder- und 
Hinterlappens munden schlieBlich in die 
weiten, dunnwandigen Kapselvenen des 
Stratum vasculosum, die sich zu beiden 
Seiten, wie auf Vorder- und Hinterseite 
der Hypophyse ausbreiten (s. Abb. 32, 
42-44). Dieselben stellen sinusartige 
Blutraume dar, die auf lange Strecken 
der glatten Muskulatur entbehren; nur 
stellenweise ist ihre Wandung durch einen 
schmalen Ring von glattem Muskelgewebe 
verstarkt (s. Abb. 316, Mr). Die Kapsel
venen stehen nach aufwarts mit dem 
unter dem Diaphragma gelegenen Sinus 
circularis1 in Verbindung. Nach abwarts 
kommunizieren sie mit dem unter der 

.... ·tll 

11 

Abb. 330. Direkte Verbindung zwischen einer 
Kapselvene (Kv) mit einem Blutraum (B) im 
Knochemnark (Km) des Keilbeins . f B fibroses 
Bindegewebe. Sell Knochenlamelle der Sella 
turcica, Sp kiinstlicher, durch Schrumpfung 
entstandener Spaltraum. Hinger. 30 J., J . Fix. 
Alkohol-Formol-Paraffin. 15,"; Hamalaun-Eosin. 

Vergr. 1 : 50. 

Hypophyse verlaufenden Sinus transversalis (TROLARD, LAUNOIS) oder 
su bhypophyseus (LHUERRE), der quer uber den Boden der Sella zieht und 
seitlich mit mehrerenAsten in den Sinus cavernosus mundet. LHUERRE stellte 
auf jeder Seite mindestens drei derartige VerbindungsgefaBe fest, die die 
Scheidewand des Sinus cavernosus durchbrechen. In der Nahe der Einmun
dungsstellen sind des ofteren schwache klappenartige Vorsprunge ins GefaB
lumen zu sehen (s. Abb. 42, S.59). 

Neben dieser AbfluBmoglichkeit in den Sinus circularis und Sinus cavernosus 
bestehen noch weitere in die Markhohle des Os sphenoidale. Schon ENGEL und 
fruhere Autoren beobaehteten, daB die Knochenlamelle der Sella Poren auf
weist, dureh die einige kleine GefaBe aus der Sattelgrube in die MarkhOhle des 

1 1m Blutraum des Sinus circularis flottieren nicht selten Arachnoidalzotten (s. Abb . 41, 
Arz), die yom Foramen diaphragmatis her in den Sinus vordringen. Bei Farbinjektions
versuchen kommt e~ . bei verstarktem Druck leicht zu einer Ruptur ihrer diinnen GefaBe 
und damit zu einem Ubertritt von Farbstoff in den Sinus und die mit ihm kommunizierenden 
Kapselvenen, was HUGHSON veranlaBte, irrtiimlich eine die Hypophyse umschlieBende 
arachnoidale Hulle anzunehmen (s. auch S. 62). 
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Keilbeins dringen. Neuerdings wurden diese stets nachweisbaren Verbindungen 
zwischen Blutraumen der Kapsel und Blutraumen des Knochenmarkes von 
BRANDER (1932) beschrieben und von COLLIN (1932) fUr das Meerschweinchen be
statigt. Man findet sie im Bereich von Vorder- wie Hinterlappen. Es sind weite 
sinusartige GefaBe, die in ihrem Bau den Blutraumen der Kapsel gleichen und 
von diesen abgehen. Sie durchbrechen wie in Abb. 320 die Knochenplatte der Sella 
und gehen unmittelbar in diinnwandige Sinusoide des Knochenmarkes iiber. 
1m Bereich des Hinterlappens kann es sogar zu einem unmittelbaren GefaB
iibertritt aus dem Parenchym der Neurohypophyse durch Kapsel und Knochen
lame lIe ins Knochenmark kommen. Auch kleine arterielle Zweige gelangen auf 

, , 
diesem Weg in das Knochen
mark. BRANDER glaubt, daB 
die GefaBverbindungen zum 
Knochenmark normalerweise 
den HauptabfluB des aus der 
Hypophyse kommenden Blu
tes darstellen. Damit diirfte 
jedoch meines Erachtens die
sen GefaBen eine zu groBe 
Bedeutung zugesprochen sein, 
da der Querschnitt der Ab
fluBwege zum Sinus caverno
sus und Sinus circularis doch 
erheblichgroBerist, sodaB der 

1'/ AbfluB iiberwiegend in dieser 
Richtung erfolgten diirfte. 

b) Dcr AbUuB durch die Venen 
.1. des Hypophysenstieles. - Das 

hypophysiire Pfortadersystem 
naeh POPA und FIELDING. 

Eine weitere AbfluBmog
lichkeit fUr das Blut des Vor
der la ppens bieten nach der 
Auffassung vieler Autoren die 
Venen, die den Hypophysen
stiel entlang gegen das Gehirn 
zu fiihren . Sie entstehen im 

Abb. 331. Langsschnitt durch Pars tuberalis und Hypophysen· 
stiel. Ar Arachnoidea, H PI Gefii13e des hypophysaren Pfortader' 
systems, Hst HypophysenstieI, Pt Pars tuberalis. Hinger. 30 J ., <1 . 

Fix. AlkohoI·Formol. Paraffin. 10/1; Hiimalaun·Eosin. 

Vorderlappen an der Basis der 
Pars tuberalis durch Zusam
menfluB zahlreicher Sinus
ca pillaren und ziehen dann Vergr. 1: 110. 
als weite GefaBe innerhalb 

des Trichterlappens nach aufwarts (s. Abb. 165, S. 262). Besonders auf Langs
schnitten treten die vielfach parallellaufenden GefaBe iiberaus deutlich hervor. 
Sie werden auch bereits von LUSOHKA, LOTHRINGER, DOSTOIEWSKI, HERRING, 
TRAUTMANN, EDINGER, TELLO und andere Autoren erwahnt und als einfache 
venose AbfluBwege zu den Venen der Hirnbasis gedeutet. Der unverzweigte, 
gestreckte Verlauf, wie die meist gut entwickelte Adventitia unterscheiden 
diese GefaBe ohne weiteres von den diinnen gewundenen Sinuscapillaren des 
Driisengewebes (s. Abb. 160-162). Wahrend letztere dem Stoffaustausch 
zwischen Tuberalisgewebe und Blut dienen, nehmen die Venen lediglich ibren 
Weg durch den Trichterlappen, ohne fUr die Driisenzellen von funktioneller 
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Bedeutung zu sein (PIETSCH). 
Die Muscularis dieser GefaBe 
ist sehr schwach entwickelt, so 
daB sie sich oft dem Nachweis 
entzieht. POPA und FIELDING 
(1930b) stellten das Vorkom
men von Muskelzellen in Ab
rede, trafen nachtraglich aber 
doch Venen mit glatten Muskel
zellen an. 

Etwa an der Grenze von 
mittlerem und oberem Drittel 
der Pars tuberalis, aber auch 
an anderen Stellen, dringt ein 
groBer Teil dieser GefaBe in 
das Neuralgewebe des Hypo
physenstieles ein (s. Abb. 331), 
in dem sie dann weiter nach 
aufwarts ziehen. Das auffal
lende Verhalten wurde schon 
von BERKLEY (1894), HERRING 
(1908), COLLIN (1928) u. a. be
obachtet. Die physiologische 
Bedeutung des V organges wird 
namentlich von PIETSCH be
tont: "Da es morphologische 
(Kolloid in den GefaBen) und 
pharmakologische (Hypophy
singehalt des Venenblutes) An
haltspunkte dafUr gibt, daB 
das Vorderlappensekret zum 
Teil durch die GefaBe abge
fiihrt wird, konnte man aus 
dem Eindringen der Venen in 
den Stiel und das Tuber cine
reum vermuten, daB nicht bloB 
die Saftspalten des gliosen 
Stieles fUr den Sekretstrom 
vom Vorderlappen zu den hypo
thalamischen Zentren in Be
tracht kommen, sondern auch 
der GefaBweg." 

Eine wesentlicheErweiterung 
erfuhr dieser Gesichtspunkt in 

Abb. 332. Schematische Darstellung der 
Blutversorgung der Hypophyse nach POPA 
und FIELDING [aus J. of Anat. 65, 90 
(1930)]. Bezeichnungen (nach POPA und 
FIELDING). 1 Hypophysare Pfortaderge-
faBe; 2 Carotis interna; 3 Hypophysen-
arterie; 4 kleine Arterie fiir die Pars 
tuberalis; 5 kleine Arterie flir den Tnber 
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cinerenm; 6 Ramus communicans posterior; 7 Art. cerebri posterior; 8 kleine Arterie zum Infundibulum; 
9 Sinus cavernosus; 10 Hypophysenvene; 11 kleine Hypophysenvenen; 12 Basalmembran; 13 Sinusoide: 
14 dichte Gliascheide urn ein hypophysares Pfortadergefail; 15 sekundares Verteilungsnetz. A Pars anterior, 

I Pars intermedia, P Pars posterior, S Hypophysenstiel. 
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den Arbeiten von POPA und FIELDING (1930a und b, 1933) durch die Aufstellung 
eines hypophysaren Pfortadersystems (s. Abb. 332). Nach POPA undFIEL
DING sammeln die in der Pars tuberalis verlaufenden Venen einen Teil des Blutes 
aus Pars anterior, intermedia, posterior und tuberalis. Die Venen ziehen, 12-15 
und mehr an Zahl, zuerst im Trichterlappen in die Hohe, meist an der Vorderseite 
des Stieles und treten dann in verschiedenen Gruppen in die Neuralsubstanz 
des Stieles ein. Hier steigen sie, mit dicken Gliascheiden versehen, zum Boden 
des Recessus infundibularis in die Hohe, wo sie die Gliahullen verlieren und sich 
in ein reiches, aus feinen Capillaren bestehendes sekundares Verteilungsnetz 
auflOsen, das sich in der Region des Tuber cinereum ausbreitet. Es ist auf der 
vorderen Wand des Recessus starker entwickelt als auf der hinteren. 

Die Gliascheiden sind nach POPA und FIELDING (1935) nur um die Pfort
adervenen entwickelt. Sie bestehen aus sehr feinen Gliafasern, die derart mit
einander ver£lochten sind, daB um das GefaB ein Labyrinth von Spalten entsteht, 
in denen oft Kolloid liegt. Die Spalten wurden auch von CELESTINO DA COSTA 
(1923) und COLLIN (1927) gesehen und als AbfuhrstraBe des Kolloids gedeutet. 
Manchmal liegen 2 oder 3 Pfortadervenen in einer Scheide. Wahrend ihres 
Verlaufes durch die Gliascheiden geben die GefaBe keine Aste an das umgebende 
Gewebe ab (POPA und FIELDING 1935). 

Als Vorlaufer von POPA und FIELDING sei THAON (1907) erwahnt, der bei seinen Ver· 
suchen, die Venen der Pars tuberalis nach der GERoTAschen Methode zu injizieren, in zwei 
Fallen beobachtete, daB sich die in die GefaBe eingespritzte Farbmasse weiter oben in den 
PiagefaBnetzen benachbarter Hirnteile wieder ausbreitete. THAON wirft dabei die Frage 
auf, ob sich vielleicht die aus der Hypophyse kommenden Venen in Beriihrung mit Him
teilen wieder aufs neue verasteln. Er betont die erhebliche physiologische Bedeutung, 
die dem Nachweis zukame, daB das aus der Hypophyse austretende Blut direkt zum Gehirn 
gelangt. Auch POPA und FIELDING (1933) nahmen vom Vorderlappen aus Injektionen 
(mit Tusche) vor. Sie fanden die Tusche nicht nur im Sekundarnetz in der Nahe des Bodens 
des 3. Ventrikels, sondern auch in kleinen GefaBen, die dicht unter dem Ependym der seit
lichen Ventrikelwande gegen den Nucleus paraventricularis zu ziehen. Innerhalb des Kernes 
konnten sie jedoch keine Tuscheteilchen feststellen, ebensowenig zwischen den Zellen des 
Nucleus supraopticus, doch glauben POPA und FIELDING, daB das Sekundarnetz Auslaufer 
nach heiden Kernen aussendet. 

Der springende Punkt ist die Entscheidung der Frage, in welcher Richtung 
sich der Blutstrom des geschilderten Pfortadersystems bewegt. Nach POPA 
und FIELDING (1930a, b; 1933) flieBt das Blut vom primaren GefaBnetz der 
Hypophyse zum sekundaren GefaBnetz des Tuber cinereum. Als Beweis hierfiir 
fiihren die Autoren das Vorkomrnen von Kolloid im Innern der GefaBe wie 
in der Umgebung des sekundaren Verteilungsnetzes an. Sie beobachteten in 
Sinuscapillaren des Vorderlappens wie in Pfortadervenen der Pars tuberalis 
homogene Kolloidkugeln von der mehrfachen GroBe eines roten Blutkorperchens. 
Da aber auch irn intervascularen Gewebe des Stieles und in der Nachbarschaft 
des sekundaren Verteilungsnetzes Kolloidkugeln vorkommen, und diese im 
Gehirn nach ihrer Auffassung nicht entstehen konnen, so erachten sie damit 
die Stromungsrichtung als in ihrem Sinne erwiesen. Auch RASMUSSEN (1927/28) 
und PIETSCH erwahnten das Vorkommen von Kolloid in den Venen der Pars 
tuberalis, wahrend BASIR und ESPINASSE in diesen GefaBen kein Kolloid 
antrafen. 

Das hypophysare Pfortadersystem irn Sinne von POPA und FIELDING wurde 
von COLLIN (1931a, b) beim Meerschweinchen, von BASIR (1933) beim Hund 
und von FLORENTIN (1936) bei Knochenfischen bestatigt. COLLIN findet beirn 
Meerschweinchen das Sekundarnetz, in dem er namentlich nach Insulininjektion 
reichlich Kolloid antrifft, sehr stark entwickelt. Die Blutcapillaren legen sich 
im Bereich des "Noyau retrochiasmique" den Ganglienzellen innig an, so daB 
jede dieser Zellen von einer GefaBschlinge umschlossen erscheint. Ja verschiedent-
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lich sollen die Blutcapillaren sogar den Zelleib von Ganglienzellen durchbohren 
(peri- und endocellulare Lage der Capillare). 

Die Angaben von POPA und FIELDING, COLLIN u. a. sind, wie JORES bemerkt, 
vom physiologischen wie klinischen Standpunkt aus, sehr befriedigend. Trotz 
allem ist die Sachlage meines Erachtens jedoch keineswegs geklart. So kann 
das Auftreten von Kolloid in der Nahe der Ganglienzellen des Nucleus supra
opticus usw., seitdem SCHARRER diesen Zellen die Fahigkeit der Kolloidsekretion 
zuschreibt (s. S. 443), nicht mehr ohne 
weiteres als Beweis dafiir gelten, daB 
es von den GefaBen durch Hamoneur
ocrinie aus der Hypophyse in den 
Hypothalamus gebracht wurde. Unge
klart ist auch, wieweit die Einwande, 
die GERSH und TARR (1935) gegen die 
Existenz der in der Neurohypophyse 
beschriebenen Kolloidtropfen vorbrin-
gen, auch fiir das in den Zentren 
des Tuber cinereum sichtbare Kolloid 
Giiltigkeit besitzen. 

'ESPINASSE (1933) lehnt auf Grund embryo-
logischer Untersuchungen die Bezeichnung 
als "hypophysares Pfortadersystem" ab, da 
diese GefaBe entwicklungsgeschichtlich Ab
zweigungen der Carotiden, also arteriellen 
Ursprunges sind. Nach diesem Autor nimmt 
jener Abschnitt der GefaBe, der im Laufe 
der Entwicklung in den VorderIappen ein
geschlossen wird, sinusoiden Charakter an 
(= Sinuscapillaren); der folgende aber, der 
sich dem Gehirn nahert, gewinnt seine ur
spriingliche arterielle Gestalt wieder. An 
der Basis des Gehirnes endlich Iosen sich 
die Arterien in Capillarnetze auf. Nach 
'ESPINASSE stellen demnach die in Rede 
stehenden GefaBe einen Teil der arteriellen 
GefaBversorgung des Gehirnes dar. 

Besonders gegensatzlich sind die 
Einwiinde, die WISLOCKI und KING 
gegen die Befunde von POP A und 
FIELDING wie gegen deren Deutung 
vorbringen. Auch sie nehmen zwar 

J'ekV. 
Tub. 

II.PJ 

A B 

Prim. V. 
lis!: 

II.PJ 

Abb. 333 a u. b. Schematische Darstclluug der Blut
versorguug derHypophyse A nach POPA undFIEL
DING, B nach WISLOCKI und KING. A.h.int. Arteria 
hypophyseos inferior, A.h.sup. Arteria hypophyseos 
superior, H. Pt. hypophysares Pfortadersystem, 
Prim. V.Hst. PrimareVerzweigung im Hypophysen
stiel, Prim. V. Vl. Prlmare Verzweigung im Vorder
lappen, Sek. V. Tub. Sekundare Verzweigung im 
Tuber cinereum, Sek. V. Vl. Sekundare Verzweigung 
im Vorderlappen, Se Sinus cavernosus, Sin.K. Sinus
capillaren. (Nach COLLIN und FONTAINE, 1936.) 

das Vorhandensein eines hypophysiiren Pfortadersystems an, lassen in ihm aber 
das Blut gerade in entgegengesetzter Richtung stromen wie POPA und FIELDING 
(s. Abb. 333; s. ferner auch S.484). Die eingehende Untersuchung von Injek
tionspriiparaten iiberzeugte sie, daB das primiire Verteilungsnetz des Systems 
im Hypophysenstiel, das sekundiire aber in der Hypophyse liegt und den Sinus
capillaren entspricht. Das erstere empfiingt weder vom Vorder- noch vom 
Hinterlappen venose GefaBe. Weiterhin stellen WISLOCKI und KING in Abrede, 
daB Stiel und vegetative Zentren des Hypothalamus durch Venen oder Arterien 
~ennenswerter GroBe verbunden sind. Nach ihnen bestehen lediglich Verbin
dungen gewohnlicher Art durch kollaterale Capillaren. Die Gegend des Hypo
thalamus besitzt eine unabhiingige Blutversorgung, die jener des Gehirnes 
gleicht und nicht von den GefiiBen des Hypophysenstieles herkommt. Die 
Existenz der von POPA und FIELDING im Hypophysenstiel beschriebenen, 
mit Gliascheiden versehenen Venen stellen die amerikanischen Autoren in 
Abrede: Die "Gliascheiden" POPAS sind nach ihnen nichts anderesals die reich 
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veriistelten GefiiBnetze der in den Hypophysenstiel eindringenden .Aste der 
oberen Hypophysenarterien (s. S. 484 und 497). 

Die Gegensiitze in der Auffassung von POPA und FIELDING (GefiiBverbindung: 
Hypophyse - Hypothalamus) und WISLOCKI und KING (GefiiBverbindung: 
Infundibulum - Hypophyse) kommen in einem von COLLIN und FONTAINE 
(1936) veroffentlichten Schema (s. Abb. 333) gut zum Ausdruck. Die Verfasser 
selbst schlieBen sich dabei POPA an, der seine Au£fassung auch experimentell 
zu stiitzen versucht. 

Dabei klemmte POPA (1937) den freigelegten Hypophysenstiel (Kaninehen) in Narkose 
wahrend 2 Minuten mit einer feinen Pinzette ab und fixierte dann in situ und noeh intra 
vitam mit Formalin. Es ergab sieh, daB die PfortadergefaBe unterhalb der abgeklemmten 
Stelle erweitert und stark mit Blutkiirperehen gefiillt, oberhalb derselben aber gesehlossen 
und leer waren. In weiteren Versuehen wurde der Stiel durehsehnitten. Seehs der operierten 
Tiere iiberlebten den Eingriff mehr als 50 Tage. Bei ihnen waren die PfortadergefaBe im 
hypophysaren Stumpf ausnahmslos dilatiert und mit Blut gefiillt, im eerebralen dagegen 
kollabiert und leer. In einer dritten Versuchsreihe brachte POPA die GefaBe des Hypothala
mus dureh intraventrikulare Injektion von KCI zur Kontraktion, mit dem Erfolg, daB in 
den Pfortadervenen des Hypophysenstieles starke Stauung eintrat. 

In diesen Versuchsergebnissen erblickt POPA (1937, 1938) erneute Beweise 
dafiir, daB die Richtung des Blutstromes in den PfortadergefiiBen so, wie er es 
schon 1930 beschrieb, von der Hypophyse zum Hypothalamus verliiuft. Die 
Beweiskraft der Versuche POPAs wird jedoch von MORATO (1939) mit dem Hin
weis darauf bestritten, daB durch den experimentellen Eingri£f POPAS die nor
malen GefiiBverhiiltnisse veriindert und umgekehrt werden. Die Stauungs
erscheinungen sollen sich daraus erkliiren, daB dem durch die Art. hypoph. 
infer. iiber den Hinterlappen weiter zustromende Blut die Passage im Stiel 
verlegt ist. MORATO selbst versuchte die Frage der Stromungsrichtung in den 
PfortadergefiiBen durch lnjektion von gefiirbtem Fett zu losen. MORATO geht 
dabei von der Tatsache aus, daB die Fettemboli in jenem capillaren Verzwei
gungsnetz stecken bleiben, das sie zuerst passieren. Bei lnjektion von gefiirbtem 
Fett in die Carotis der lebenden Katze traf MORATO im GefiiBnetz des Hinter
lappens wie der Pars tuberalis und der Triehterwand zahlreiehe Emboli an, 
wiihrend sie im Vorderlappen nur sehr spiirlich waren. lnjizierte er ferner in die 
Carotis des toten Tieres zuerst schwarz gefiirbtes und dann rotgefiirbtes Fett, 
so waren die Sinuscapillaren der tiefen Abschnitte des Vorderlappens mit schwar
zem, die GefiiBe der Pars tuberalis und Trichterwand dagegen mit rotem Fett 
gefiillt. MORATO folgert daraus, daB die Richtung des Blutstroms in den Pfort
adergefiiBen im Sinne WISLOCKlS nach abwiirts gegen Hypophyse zu verliiuft. 

Die Ansichten der einzelnen Autoren iiber das Verhalten der GefiiBe stehen 
sich demnach zur Zeit noch scharf gegeniiber. lch selbst gewann bei der Bearbei
tung der Frage der GefiiBversorgung den Eindruck, daB das zur Zeit vorliegende 
Beobachtungsmaterial zu einer endgiiltigen Stellungnahme noch nicht hinreicht. 
Eine Reihe von Fragen ist noch zu kliiren. Dazu gehort unter anderem auch das 
Verhalten der GefiiBe im Hypophysenstiel. Nach meinen Beobachtungen sind 
unter den in den Hypophysenstiel eindringenden Arterien zwei Arten zu unter
scheiden. Die einen entsprechen den von WISLOCKI und KING, WISLOCKI, 
MORIN beobachteten kleinen Stiimmchen, die sich nach ihrem Eindringen sehr 
bald in capillare GefiiBe auflosen, die biiumchenartig das GefiiB umgeben. Diese 
kleinen GefiiBkomplexe sind in Abb. 334, die einen Ausschnitt aus der Trichter
wand wiedergibt, in maximal erweitertem Zustand gut zu sehen. Auch im 
kompakten Teil des Hypophysenstiels sind sie in groBer Zahl vorhanden. Davon 
verschieden sind einzelne groBere Arterien, die, wie in Abb. 335 von unten her, 
in den Hypophysenstiel eindringen und in dessen Liingsrichtung in die Hohe 
ziehen, im Gegensatze zu der oben erwiihnten kleinen .Astchen, die mehr senk
recht zur Oberfliiche des Stieles in diesen eindringen. DaB es sich bei dem in 
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erweitertem Zustand fixierten GefaB urn ein arterielles handelt, wird durch den 
charakteristischen Bau der Wandung (typische Elastica interna, muskulare 
Media) erwiesen. Diese groBen GefaBe entsprechen vermutlich dem von WINTER
STEIN beobachteten oberen Ast der Kollaterale. Die in Abb. 334 sichtbaren 
GefaBe wiirden dann dem Gebiet der oberen, die in Abb. 335 getroffene Arterie 
dagegen dem Gebiet der unteren Hypophysenarterien zugehoren. Auch unter 
den venosen GefaBen sind zwei Typen zu unterscheiden: kleine, die den GefaB
baumchen zugehoren und groBe, die unabhangig davon verlaufe~ (s. Abb. 335, 

Jlec. inl. 

o 

Abb. 334. Sagittalschnitt durch die Wandung des Trichters. 0 OberfHiche des Trichters mit I\lantelplexus 
(s. S. 484); Ree. into Recessus infundibularis. Hinger. 45 J., !j! . Fix. Carnoy. Celloidin-Paraffin. 10 11. 

Azan. AuInahme mit Rotfilter. Vergr. 1: 85. 

PISt). Auch hier bedarf es noch weiterer Untersuchungen dariiber, wie diese 
GefaBe in das ganze System einzuordnen sind. 

Zusam menfassend ergi bt sich zur Zeit folgendes Bild: Die 
arterielle Bl u tversorgung der menschlichen Hypophyse erfolgt durch Aste 
der Art. hypoph. inferior und superior. Die erstere versorgt beim Menschen auBer 
dem Hinterlappen auch einen mehr oder weniger groBen Teil des Vorderlappens. 
Die bei Saugetieren feststellbare Beschrankung auf den Hinterlappen trifft fur 
den Menschen nicht zu. Die Aste der oberen Hypophysenarterien verlaufen ent
lang dem Hypophysenstiel teils innerhalb der Pars tuberalis, teils auBerhalb der
selhen im subarachnoidalen Gewebe. Ein Teil der Aste dringt in Gestalt kleiner 
arterieller Stamm chen in den Hypophysenstiel em, die circumscripte capillare 
Geflechte bilden, welche ihrerseits wieder in ein die Oberflache des Hypophysen
stieles umschlieBendes GefiWnetz (Mantelplexus) munden. Ein anderer Teil der 
Arterien verlauft zur Oberflache der Hypophyse und dringt in diese ein. Einzelne 
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Astchen konnen dabei uber den mittleren Bindegewebe-GefaBstrang in die 
seitlichen Bindegewebe-GefaBstrange gelangen. 

Aste der unteren und oberenHypophysenarterien sind durchAnastomosen 
in der Zona intermedia miteinander verbunden. Sie bilden den Plexus inter
me diu s. Die hier verlaufenden arteriellen GefaBe zeigen haufig epitheloide 
Wandung ( Quellzellen), ebenso die yom Plexus in den Hinterla ppen eindringenden 
A.ste, wahrend die von der Kapsel her in die Neurohypophyse eintretendenA.ste der 

'--=---- -A 

J-------Pt 

A rac,/I----i 

Abb.335. Seitlicher Sagit.talscbnitt durch den Hypophysenstiel. A Arterie, die in der Verlaufsrichtung des 
Stieles in diesen eindringt nnd in gestrecktem Verlauf in die Hohe zieht; Arach Arachnoidea; Gl Gliascheide 
um verzweigte GefiiJle; PISt PfortadergefaJl im Stiel; PIT PfortadergefaJl In der Pars tuberalis ; Pt Pars 
tuberalis; Subar Subarachnoidales Gewebe. Hinger. 30 J., ~. Fix. Alkobol·Formol auf dem Gefallweg. 

Paraffin. 15!.t. Hamalann·Eosin. Vergr.1:32. 

Art. hypophys. info die gewohnliche Bauart aufweisen. 1m Bereich des Plexus inter
medius sind auch arteriovenose Anastomosen anzutreffen. Art. hypophys. 
inferior und superior sind ferner haufig durch eine durch den Drusenteil ziehende 
Kollaterale verbunden, die einen zum seitlichen Bindegewebe-GefaBstrang 
ziehenden und einen zweiten, in den Hypophysenstiel eindringenden Ast abgibt. 

Der AbfluB des Blutes erfolgt aus den Sinuscapillaren des Vorderlappens 
durch Sammelveniilenindunnwandige Sammelvenen, die an der Unter- oder Seiten
flache des Vorderlappens austreten und in das Geflecht der Kapselvenen munden. 
1m Hinterlappen wird das Blut aus dem reich entwickelten Capillarnetz durch 
typische venose GefaBe gesammelt und ebenfalls den Kapselvenen zugefiihrt. 
Die letzteren miinden in den Sinus circularis, in den Sinus cavernosus und in 
Blutraume des Knochenmarkes des Keilbeins. 
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Zu diesen arteriellen und venosen GefaBenkommen noch die hypophysaren 
Pf ort a d er g e f aBe, die zwischen Capillarnetze des Hypophysenstieles und Sinus
capillaren des Vorderlappens eingeschaltet sind. Es ist noch strittig, ob diese 
PfortadergefaBe ZufluB- oder AbfluBwege des Blutes darstellen. Meines Er
achtens ware aber auch an die Moglichkeit zu denken, daB die Stromungsrichtung 
in diesen GefiiBen je nach den in der Hypophyse herrschenden Druckverhiiltnissen 
wechseln konnte. Das Bestehen starker Kollateralverbindungen wie das Fehlen 
von Klappen innerhalb der PfortadergefiiBe liiBt dies als durchaus moglich 
erscheinen. 

Das Ausdehnungsgebiet der hypophysiiren PfortadcrgefiiBe beschriinkt sich 
hirnwiirts auf den Hypophysenstiel. Die Kerne des Hypothalamus liegen auBer
halb seines Bereiches. 

5. Die Blutversorgung der tierischen Hypophyse. 
Uber die Blutversorgung der Sdugetierhypophyse liegen eingehende Unter

suchungen von HERRING (1908, Katze) , DANDY und GOETSCH (1911, Hund) , 
BROWN (1924, Ratte), DAVID (1932, l11eerschweinchen, Ziege, Rind, Schwein, 
Katze, Fuchs, Hund) , BASIR (1932, Hund) , CORNELIAC (1935, 1l1.eerschweinchen, 
Maus, Rind, Schwein, Katze, Hund), POPA (1935, Hund, Schwein), WISLOCKI 
und KING (1936, Kaninchen, Rhesusa!!e), STEVENS (1937, Katze), WISLOCKI 
(1937, Katze, 1938 Rhesusa!fe), MORATO (1939, Katze) und MORIN (1939, Hund) 
vor. Aus den Untersuchungen geht zuniichst hervor, daB sich die bei einer 
Tierart beobachteten Verhiiltnisse nicht ohne weiteres auf andere Tierarten 
iibertragen lassen, da in den Einzelheiten betriichtliche Unterschiede vorkom
men. Ganz im allgemeinen ist jedoch festzustellen, daB auch die Hypophyse 
der Sdugetiere von zwei Seiten aus arteriellen ZufluB erhiilt, durch obere 
und untere Hypophysenarterien, wobei die ersteren vorwiegend Vorderlappen 
und Pars tuberalis, die letzteren hauptsiichlich Hinterlappen und Zwischen
lappen versorgen. Die Aa. hypophyseos inferiores, die aus rechter und linker 
Carotis interna entspringen, vereinigen sich abweichend von den Verhaltnissen 
beim Menschen, bei vielen Tierarten zuniichst zu einer unpaaren, median ge
legenen Arterie, die zum hinteren Pol der Neurohypophyse zieht, urn von hier 
aus in das Organ einzudringen (s. Abb. 187, S.289). 

Von der Blutversorgung der Hundehypophyse gibt BASIR (1932) 
folgende Darstellung: Die oberen Hypophysenarterien, die aus dem 
Circulus arteriosus Willisi kommen und den V order la ppen versorgen, treten 
zusammen mit dem Stiel in den Vorderlappen, wo sie in Sinuscapillaren iiber
gehen. Von diesen flieBt das Blut zum Teil in die Venae basilares des Circulus 
Willisi ab, zum Teil in die Sinuscapillaren der Pars tuberalis, die auBerdem auch 
Blut aus direkten Zweigen der oberen Hypophysenarterien empfiingt. Beide 
Zufliisse vereinigen sich zu den Sinuscapillaren der Pars tuberalis, aus denen 
das Blut teils zum Circulus Willisi, teils in den Stiel, teils in die Pars posterior 
abflieBt. Etwas Blut gelangt direkt in den Tuber cinereum. 

Der Hinterlappen empfiingt Blut aus der vereinigten unteren Hypophysen
arterie und von den Sinuscapillaren der Pars tuberalis. Die GefiiBe bilden einen 
Plexus von Capillaren auf der Oberfliiche des Hinterlappens, von welchem aus 
GefiiBe in sein Inneres wie in die Pars intermedia eindringen. Die GefiiBe, die 
zum letztgenannten Abschnitt ziehen, sind spiirlich. 

Aus dem Hinterlappen flieBt das Blut zum Teil durch eine Reihe kurzer 
paralleler GefiiBe, die BASIR als Pfortadervenen bezeichnet, innerhalb del' 
Neuralsubstanz ZUlli Tuber cinereum, der auch direkten arteriellen ZufluB 
("systemic vessels") yom Circulus Willisi empfangt. Die letztgenannten 

32* 
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gewohnlichen Gefal3e sind von einem VIRcHow-RoBINschen Raum umschlossen, 
der den Gefal3en des hypophysaren Pfortadersystemes fehlt. Die Pfortader
gefal3e versorgen die Kerne der grauen Substanz des Tuber cinereum. Ferner 
bilden sie ein gut ausgebildetes Capillarnetz unter dem Ependym des Recessus 
infundibularis und in der Gegend des Nucleus paraventriculari'l, dessen Ependym 
lange, tubulOse, driisenahnliche Einstiilpungen zeigt. 

1m Gegensatz zu BASIR, der in der Blutversorgung der Hundehypophyse 
das POPAsche Schema des Pfortaderkreislaufes verwirklicht sieht, findet WIS
LOCKI (1937) bei der Hypophyse der Katze ein Verhalten, das ganz den Vor
stellungen entspricht, die er zusammen mit KING fUr die Hypophyse des 
Menschen und des Rhesusaffen entwickelte. In Kiirze dargestellt erfolgt die Ver
sorgung von Hypophysenstiel und Vorderlappen durch die oberen Hypophysen
arterien, wobei jederseits ein einzelner Ast zum Hinterlappen zieht; die unteren 
Hypophysenarterien speisen dagegen ausschliel3lich Hinterlappen und Zwischen
lappen. Aul3erdem besitzt die Katzenhypophyse ein System von Pfortader
gefal3en, die von Plexusnetzen der Pars tuberalis und des Hypophysenstieles 
entspringen und zum Vorderlappen ziehen, um hier in die Sinuscapillaren iiber
zugehen. Ein Satz von gewohnlichen Venen geht yom Vorderlappen in die an
liegenden ka vernosen Sinusse der Dura; ein anderer zieh t in ahnlicher Weise 
yom Hinterlappen und der Pars inter media in die benachbarten kavernosen 
Sinusse. Zwischen der Hypophysis und den oberhalb der Eminentia mediana 
des Tuber cinereum gelegenen hypothalamischen Zentren bestehen keine 
venosen Verbindungen. Zwischen der Peripherie der Pars tuberalis und den 
basilaren Piavenen sind nur schwache venose Verbindungen nachweisbar. Die 
Blutversorgung der Katzenhypophyse ist, von einigen wenigen capillaren 
Anastomosen abgesehen, von jener des eigentlichen Gehirns unabhangig. Die 
Blutversorgung des Hinterlappens und der Pars intermedia ist unabhangig von 
der des Hypophysenstieles und des Vorderlappens, doch bestehen zwischen 
beiden Gruppen zahlreiche capillare Verbindllngen, die auch von MORATO nach
gewiesen wurden. Die Gefal3versorgung der Affen- und Katzenhypophyse 
stimmt also im allgemeinen iiberein; der Hauptunterschied besteht darin, daG 
beim Alfen selbst die sparliehen Yenulen und Capillaren, die bei der Katze 
von der Oberflache des Hypophysenstiels zu den der Hirnbasis anliegenden 
Basilarvenen ziehen, vollstandig fehlen. 

Das Blutgefal3netz der Neurohypophyse soll bei manchen Tierartcn, wie 
Ratte, Maus, Meerschweinchen, wesentlich starker entwickelt sein, als beim 
Menschen. BROWN (1925) findet die Capillaren im Hinterlappen der Ratte 
sogar zahlreicher und engmaschiger als im Vorderlappen. Der Durchmesser 
der Capillaren erreicht aber nur die Halfte des Durchmessers der Sinuscapillaren 
des Vorderlappens, weshalb sie am nicht injizierten Praparat lange nicht in 
der Dichte hervortreten, in der sie tatsachlich vorhanden sind (s. auch S. 485, 
Abs. 4). BROWN zieht aus der reich en Blutversorgung die Folgerung, daG die 
Tatigkeit des Hinterlappens nicht geringer ist als die des Vorderlappens. 

Uber die B1utversorgung niedrigerer Tierarten liegen Untersuchungen vor 
von DAVID (1932, Fisch, Frosch, Huhn, Taube), CORNELIAC (1935, Frosch, Taube, 
Huhn, Ente, Gans) , POPA (1935, Taube), FLORENTIN (1936, Teleostier), ROOFE 
(1938, Amblystoma tigrinum) , TAYLOR und CRAIGIE (1938, Rana IJipiens), 
CRAIGIE (1938, Urodelen; 1939, Rana pipiens). 

6. Die Lymphgeflille der Hypophyse. 
Lymphgefal3e im eigentlichen Sinne des Wortes, also geschlossene, mit Endo

thel ausgekleidete Kanalchen wurden bis jetzt weder im Parenchym des Vorder
lappens noch in dem des HintprIappens nachgewiespn. THAON bemiihte sich ver-
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geblich durch interstitielle Injektionen von Silbernitrat oder durch Injektionen 
nach der typischen Methode von GEROTA LymphgefaBe darzustellen; er stellt 
daher ihr V orkommen in der Hypophyse in Abrede. Auch TRAUTMANN kam 
bei seinen Untersuchungen zu negativen Resultaten. Die veralteten positiven 
Angaben von TROM, CREUTZFELDT, CARELLI und EDINGER beziehen sich mehr 
auf sog. Lymphspalten, deren Zusammenhang mit typischen LymphgefaBen 
ebensowenig erwiesen ist, wie die von CREUTZFELDT behauptete Einmiindung 
von LymphgefaBen des Vorderlappens in subarachnoidale Lymphraume. Bei 
BARTELS (1909) ist von LymphgefaBen der Hypophyse nichts erwahnt. LUCIEN, 
PARISOT und RICHARD (1934) kommen zur Feststellung, daB die Hypophyse 
der LymphgefaBe vollig zu entbehren scheint. 

In eigenen Praparaten konnte ich weder im Vorderlappen nach im Hinter
lappen LymphgefaBe auffinden. Dagegen traf ich in der Zwischenzone eines 
25jahrigen Hingerichteten neben gut entwickeltem lymphoidem Gewebe ein
zelne diinnwandige, mit Endothel ausgekleidete GefaBe, die auf lange Strecken 
nur koaguliertes Plasma und sparliche Lymphocyten aber kein einziges rotes 
Blutkorperchen enthalten und nach aHem zu schlieBen, LymphgefaBen ent
sprechen. Ahnliche GefaBe beobachtete ich auf der Dorsalflache des Vorder
lappens und auf der Oberflache der Pars tuberalis. 

F. Die Nervenversorgung der Hypophyse. 
1. Vorderlappen. 

a) Herkunft und Art der Nerven des Vorderlappens. 

Die ersten diesbeziiglichen Untersuchungen liegen weit zuriick. Sie ver
suchten die Frage der Innervation auf anatomisch praparatorischem Wege 
zu lOsen. Dabei war wohl BOCK (1817) der erste, der die FeststeHung machte, 
daB ein feines aus dem Ganglion caroticum stammendes Nervenfaserchen zu
sammen mit einer Arterie innerhalb des Sinus cavernosus von der Carotis interna 
abzweigt und sich schlieBlich in die Hypophyse einsenkt. Ahnlich berichtete 
HIRZEL (1824). Auch KRAUSE (1843) fand 1-2 yom Plexus caroticus abgehende 
Nervenfaserchen, die zur Hypophyse ziehen. BOURGERY (1845) lieB aus dem 
Plexus caroticus einen Plexus pituitaire hervorgehen, der mit 4--5 Faden endigt, 
die an der oberen und unteren Seite der Hypophyse eindringen. Der Nachweis 
von Nervenfasern beanspruchte damals um so groBeres Interesse, als eine Reihe 
von Forschern (z. B. GAL, CARUS, BOURGERY, TIEDEMANN) die Hypophyse mit 
einem Ganglion des Sympathicus verglich. 

Da das Vorhandensein dieser Nervenfasern damals von einer Anzahl von 
Autoren wie BURDACH und E. H. WEBER bestritten wurde, befaBte sich LUSCHKA 
(1860) eingehender mit der Frage, wobei er die bei makroskopischer Praparation 
leicht mogliche Verwechslung von Nervenfaser und Bindegewebe durch mikro
skopische Kontrolle der fraglichen Fasern nach AufheHung mit Essigsaure aus
zuschlieBen suchte. Da seitdem mit Ausnahme einer auf LUSCHKA fuBenden 
Darstellung von HENLE (1879) iiber die Verhaltnisse beim Menschen keine Origi
naluntersuchungen mehr veroffentlicht wurden, seien die Angaben LUSCHKAs, 
trotzdem sie schon Jahrzehnte zuriickliegen, ausfiihrlicher wiedergegeben. In 
der Abbildung LUSCHKAS ist das Ganglion cervicale craniale und das vom 
N. caroticus internus desselben ausgehende Geflecht des Plexus caroticus internus 
sichtbar. "Die in den Vorderlappen gelangenden Nervenfadchen gehen da yom 
Plexus caroticus ab, wo die Carotis interna im Begriffe ist den Sulcus caroticus 
des Keilbeinkorpers zu verlassen. Ein Zweigchen lauft, von der auBeren Seite 
der Ader kommend, iiber ihren oberen Umfang hinweg, die beiden anderen 
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dagegen treten von der inneren Seite derselben ab." "Die auBerst feinen, meist 
nur aus wenigen Primitivrohrchen bestehenden Zweiglein verlaufen in einzelnen 
jener fibrosen Balken, welche den cavernosen Blutleiter durchziehen." "Die 
Fadchen sind immer nur in kleiner Anzahl, hochstens jederseits zu 2-3 vor
handen." "Beim Ubergang der Nervenrohrchen in den vorderen Lappen 
verlieren sich jene fibrosen Scheiden zunachst in der Umhiillung des Organs, 
wahrend die Nervenrohrchen zunachst in die das Parenchym umschlieBende 
Haut eintreten, urn hier einige selbst da und dort mit Teilung der Rohrchen ver
bundene Ramifikationen zu erfahren." "Von ihr aus sen ken sich die Rohrchen 
in die eigentliche Driisensubstanz ein, sind aber hier ihrer geringen Anzahl wegen 
schwer zu find en und nur an gliicklich gefiihrten Schnittchen bis zu einiger Tiefe 

Abb.336. Schematische Darstellung von Ursprung und Verteilung der die Hypophyse der Katze versorgenden 
Nerven. Nach HAIR [Anat. Rec. 71, 148 (1938)]. A,-A, sympatkiscke Nervenfasern vom Plexus caroticus 
internus (GangJlon cervicale craniale, die in Brgleitung von Gefiif.len in die Hypophyse eindringen. A, Fasern, 
die mit Asten der Art. hypophys. super. direkt zum Vorderlappen verlaufen. A 2 :Fasern, die mit Xsten der 
Art. hypophys. super. durch die Pars tuberalis zum Vorderlappen ziehen. A, Fasern, di e mit Asten der Art . 
hypophys. infer. zum Hinterlappen gelangen. B und C Infundibularnerven: B Fasern des Tractus supraoptico
hypophyseus, die vom Nucleus supraopticus durch den Hypophysenstiel zum Hinterlappen und Zwischen
lappen ziehen. Sie geben auch an Pars tuberalis und Vorderlappen einige Aste abo c Fasern des Tractus tubero-

hypophyseus, die von den Nuclei tuberis aus zum Hinterlappen ziehen. Ck Chiasma. 

in das Bindegewebsgerust hinein zu verfolgen. Uber ihre Endigung habe ich 
trotz aller Bemuhungen bis jetzt nichts Sicheres ermitteln konnen." 

Erst Jahrzehnte spater wurde die Frage der Nervenversorgung von DANDY 
(1913) fur die Runde- und Katzenhypophyse mit Hilfe der vitalen Methylen
blaufarbung untersucht, mit dem Ergebnis, daB auch hier die Hypophyse yom 
Plexus caroticus internus versorgt wird. Die zahlreichen Fasern verlaufen mit 
den yom Circulus Willisi kommenden BlutgefaBen der Hypophyse radiar auf 
den Stiel zu, urn dann gleich in die Substanz des Vorderlappens einzutreten 
und zu verschwinden. Alle zur Hypophysis verlaufenden Nerven sind in Kontakt 
mit den Hullen kleiner GefaBe, wobei die Mehrzahl der GefiiBe nur von 1-2 
unverzweigten .Astchen begleitet ist. Die Verteilung in der Druse konnte DANDY 
nicht verfolgen. Die AuBenseite der Vorderlappenkapsel war frei von Nerven
fasern. Auch HAIR (1938) stellte bei der Katze fest, daB von dem starken Plexus, 
der die Carotis intern a und die GefaBe des Circulus arteriosus cerebri umspinnt, 
eine Reihe von marklosen Nervenfasern abzweigt, die mit den oberen Hypophysis
arterien zum Vorderlappen ziehen. Die Zahl cler begleitenden Fasern scheint 
der GroBe des GefaBes proportional zu sein. Die zum Vorderlappen ziehenden 
Nervenfasern lassen sich entsprechend dem Verlauf cler GefaBe (s. HAIR 1938) 
in zwei Gruppen teilen (s. Abb. 336). Die erste (AI) zieht mit einem GefaBbundel 
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direkt zur Ober£lache des Vorderlappens, wobei jedes Gefa.B von 7-8 marklosen 
Nervenfasern begleitet ist. Viel schwacher ist die zweite Gruppe (A 2); sie ver
lauft mit Gefa.Ben, die erst auf dem Umweg uber die Pars tuberalis, in der sie ein 
umfangreiches Gefa.Bnetz bilden, zum Vorderlappen gelangen. Hier werden nur 
einzelne der Gefa.Be von 1-2 Nervenfasern begleitet. 

Fur den Menschen berichtet RASMUSSEN (1938), da.B sich in der Bindegewebs
kapsel der Hypophyse etwa 200 marklose Nervenfasern finden, die zusammen 
mit den Gefa.Ben vom Plexus caroticus kommen. Besonders zahlreich sind sie 
auf der oberen Flache des Vorderlappens. 

Was den Charakter dieser Nervenfasern betrifft, so sind alle Autoren dar
uber einig, daB sie dem Plexus carotideus und damit dem Ganglion cervicale 
craniale des Sympathicus entstammen. Manches deutet jedoch darauf hin, da.B 
dem Plexus wie den davon kommenden Hypophysisnerven auch noch einige 
Fasern anderen Ursprungs beigemengt sind. So berichten HAIR (1938) wie 
BROOKS und GERSH (1938), da.B nach cervicaler Sympathektomie ein Teil der 
Fasern erhalten bleibt. HAIR folgert daraus, da.B die Fasern nicht ausschlieB
lich vom cervicalen Sympathicus kommen und vermutet, da.B ein Teil dem 
"glossopalatine nerve" entstammt und parasympathischen Ursprungs ist. 

Zu den beschriebenen Nervenfasern sympathischen Ursprungs kommt beim 
Menschen noch eine unbedeutende Zahl von Fasern, die vom Hinterlappen her 
die Zwischenzone durchziehen und eine kurze Strecke weit in den Vorderlappen 
eindringen (TELLO 1912, RASMUSSEN 1938 und eigene Beobachtungen). 

b) Das Verhalten der Nerven im Parenchym des Vorderlappens. 
Die erste eingehendere Schilderung des Verhaltens der Nerven innerhalb 

des Vorderlappens gab BERKLEY (1894). Er fand in Goigipraparaten tierischer 
Hypophysen nicht sehr zahlreiche Bundel von dunnen Nerven, die dem Verlauf 
der GefaBe folgen. Von ihnen zweigen in wechselnden Abstanden einzelne Fasern 
oder Aste ab, die dann sehr unregelma.Big durch die Drusensubstanz verlaufen. 
Dabei sieht man haufig einzelne Fasern, wie sie, Venen und Bindegewebszuge 
uberkreuzend, fur eine betrachtliche Strecke die Oberflache der Zellstrange ent
lang laufen und schlieBlich in eine Endaufteilung mit zahlreichen knopfartigen 
Endigungen ubergehen, die in- der "intercellularen Kittsubstanz" zu liegen 
scheinen. Nervenzellen konnte BERKLEY im Vorderlappen nicht feststellen. 

Spater beschrieb PINES (1925) im Vorderlappen von Katze und Hund mark
lose Nervenfasern, die sich in eine groBe Menge feiner, sich wiederholt teilender 
Fadchen aufsplittern. Letztere anastomosieren miteinander und bilden so inter
cellulare Geflechte mit groben varikosen Verdickungen. Diese stellen Knoten
punkte dar, von denen nach allen Richtungen feine Faden abgehen, die zwischen 
die einzelnen Drusenzellen eindringen und sich in eine groBe Zahl feinster Nerven
fadchen aufsplittern, die unter wiederholter Teilung miteinander anastomosieren, 
so da.B ein dichtes Endnetz entsteht, in dessen Maschen die Drusenzellen liegen. 
Die feinsten Fadchen sind mit Knopfchen besetzt; sie umwinden und umflechten 
die einzelnen Zellen und bilden so pericellulare Kranze oder Ringe, die der Zell
oberflache eng anliegen. Aus diesen engen Beziehungen zu den Drusenzellen 
folgert PINES, da.B die Nervenfasern sekretorischer Natur sind. 

CROLL (1928) konnte mit Hil£e einer etwas modifizierten Ransontechnik 
im Vorderlappen des Kaninchens nur ein paar marklose Fasern darstellen, die 
gewohnlich mit knopfartigen Endigungen endigten. Auch HAIR (1938) beschreibt 
im Vorderlappen von Hund und Katze marklose Fasern, die mit knopfartige 
Endigungen an den Vorderlappenzellen enden, wahrend BROOKS und GERSH 
(1938) um eosinophile wie basophile Zellen Endigungen finden, die einen groBen 
Teil der Zelloberflache in ein engmaschiges Netzwerk einschlieBen. 
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Fur den menschlichen Vorderlappen liegen auBer einer kurzen Angabe von 
BLAIR BELL (1919 zit. nach RASMUSSEN 1938, der die Abbildung des Verfassers 
als nicht uberzeugend bezeichnet) nur die eingehenden Untersuchungen von 
RASMUSSEN (1938) vor. Nach diesen finden sich auf der oberen Fliiche des Vorder
lappens sehr reichliche marklose Nervenfasern, von denen ein betriichtlicher Teil 
in das Parenchym eindringt, um sich vorne und seitlich der Bindegewebsstriinge 
auszubreiten und die Ge£iiBe der Oberfliichenregion zu begleiten. Dabei splittern 
sich die Nervenfasern mehr und mehr zu Einzelfasern auf, die im GefiiBbinde
gewebe zwischen den Zellstriingen zu sehen sind und ab und zu auch zwischen 
die Epitheizellen eindringen. 

Ein besonderes Biindel von etwa 50 Fasern dringt auf jeder Seite unmittelbar 
seitlich des Infundibulum auf eine betriichtliche Strecke in den Vorderlappen 
ein. Es begleitet gewohnlich eine Arterie und einige groBe Venen. Einige dieser 
Fasern verzweigen sich schlieBlich zwischen den Zellstriingen einer begrenzten, 
tief in jeder Hiilfte des Vorderlappens liegenden Region. 

Weiterhin finden sich kleine Nerven, die in der Kapsel mit groBeren Blut
gefiiBen verlaufen und von Zeit zu Zeit ins Parenchym eintreten. Auf diese 
Weise wird die oberfliichliche Schicht des Vorderlappens von einigen Nerven
fasern durchdrungen, die im allgemeinen nur eine kurze Strecke weit in die 
Drusensubstanz verfolgt werden konnen. Die groBeren Faserbundel verlaufen 
zusammen mit BlutgefiiBen; in die anliegenden Zellstriinge dringen nnr einzelne 
Fasern ein. 

Netz- oder knopfartige Nervenendigungen konnte RASMUSSEN nicht auf
finden. Die circumscripten Verbreiterungen der Nervenfasern haben nichts 
damit zu tun. Man kann sie auch an Fasern, die durch Bindegewebe verlaufen, 
beobachten. RASMUSSEN kommt zu dem Ergebnis, daB ein groBer Teil des mensch
lichen Vorderlappens so arm an Nervenfasern zu sein scheint, daB sekretorische 
Fasern fur diesen Abschnitt der Hypophyse sehr fraglich bleiben. Die vorhan
denen Fasern stehen wahrscheinlich in Beziehung zum GefiiBsystem. 

Meine eigenen Untersuchungen an menschlichen Vorderlappen, die nach 
den Methoden von BIELSCHOWSKY (Pyridin-Silbermethode), SCHULTZE-STOHR, 
RANSON und BODIAN behandelt waren, fiihrten mich zu ResuItaten, die mit den 
Beobachtungen RASMUSSENS vollig ubereinstimmen. Wie dieser fand auch ich, 
namentlich im Innern des Vorderlappens nur eine verhiiltnismiiBig kleine Zahl 
von Nervenfasern vor. "Knopfartige Endigungen" entpuppten sich bei niiherer 
Untersuchung stets als Querschnitte aufbiegender Nervenfasern; von netz
artigen pericelluliiren Endigungen konnte ich im Vorderlappen niemals etwas 
entdecken. Nach allem muG ich gestehen, daB ich beim Betrachten der Ab
bildungen von PINES bezweifle, daB es sich bei den dort dargestellten Netzen 
tatsiichlich um Nervenfasern handelt. 

2. Die Nervenversorgung der Pars bzw. Zona intermedia. 
Die Beobachtungen CAJALs, daB sich zwischen den Zellen der Pars intermedia 

der Mausehypophyse feine varikose Nervenfiiserchen vorfinden, die yom Hinter
lappen her in sie eindringen, wurde auch fur eine Reihe anderer Tierarten be
stiitigt. GEMELLI (1906, Pjerd, Rind, Hund) bildet ein uberaus reiches Netz 
von Nervenfiiserchen abo Die dem Hinterlappengeflecht entstammenden Fasern 
dringen in die Schicht des Zwischenlappens ein und durchlaufen sie perpendi
kular, wobei sie zahlreiche Kollaterale abgeben, die die gleiche Richtung halten. 
SchlieBlich endigen aIle Fiiserchen mit Knopfchen, kleinen Anschwellungen oder 
Pliittchen. TRAUTMANN (1909) erwiihnt das Vorkommen von Nervenfasern 
im Zwischenlappen von Ziege, Schwein, Esel, Hund und Rind; dabei schien es 
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ihm, daB die Nerven in der Nahe der Zellen sich stark verastelnd Terminalaste 
bilden und zum Teil auch knopfartig anschwellend endigen. Auch PINES (1926, 
Hund) trifft im Zwischenlappen eine groBe Anzahl von Nerven, die schlieBlich 
eine sehr reiche Zahl von Endverzweigungen bilden, die frei zu liegen scheinen 
und nicht zu weit von der Oberflache der Driisenzellen endigen. Beim Kaninchen 
kann CROLL (1928) in der Pars intermedia eine groBe Zahl von Nerven nachweisen, 
die zuletzt in keulenformige Endigungen auslaufen. 1m Gegensatze dazu finden 
RANSON, FISHER und INGRAM (1936), sowie FISHER (1937) die Zahl der Nerven
fasern im Zwischenlappen von Ratte, Katze und Aften nur sehr gering. Die 
Fasern sollen auch nicht sehr tief ins Driisengewebe eindringen. HAIR (1938) 
dagegen findet die Pars intermedia der Katze reich mit Nervenfasern versorgt, 
die die ganze Epithelschicht bis in unmittelbare Nahe der HypophysenhOhle 
durchdringen, wobei sie zahlreiche Aste abgeben, die zwischen den Epithelzellen 
einen stark gewundenen Verlauf nehmen. Sie endigen mit Knopfen oder Keulen, 
zum Teil an der Wandung von GefaBen, zum Teil an Epithelzellen. In eigenen 
Praparaten finde ich das reichliche Vorkommen von Nervenfasern bei Meer-
8chweinchen und Hl1nd bestatigt. 

Uber das VerhaIten der N ervenfasern in der Z 0 n a in t e r m e di a des Menschen 
wurden erstmals von TELLO (1912) genauere Angaben gemacht. Auch hier 
stammen die eindringenden Fasern von Infundibularfasern des Hinterlappens. 
Sie splittern sich in dem zwischen den Cysten verlaufenden Bindegewebe in 
feine Fasern auf. Endaste dieser Fasern treten schlieBlich mit eiformigen 
oder rundlichen Zellen der Cysten in Verbindung, indem sie zu kelchformigen 
oder knopfartigen Endigungen anschwellen, die intracellular dem Kern anliegen. 
Auch RASMUSSEN (1938) sieht Nervenfasern des Hinterlappens in die Zwischen
zone eindringen und sich zwischen den Epithelzellen verflechten. Viele scheinen 
jedoch die Zwischenzone mehr zu durchlaufen, als in ihr zu enden. GroBe Strecken 
ihres Gebietes konnen auch frei von nachweisbaren Nervenfasern sein. An
ordnung und Zahl der Fasern sind dem Anschein nach zum groBen Teil yom 
Zufall abhangig. Punktartige Endigungen an Epithelzellen sind gewohnlich 
nur durch Querschnitte von einzelnen Nervenfasern vorgetauscht. Den von 
TELLO beschriebenen intracellularen Endigungen steht RASMUSSEN skeptisch 
gegeniiber. Ab und zu fand er zwar eine ahnliche becherartige Endigung, ist 
sich aber nicht sicher, ob der dunkel impragnierte intracellulare Teil, der mit der 
Nervenfaser zusammenzuhangen scheint, auch tatsachlich in diese iibergeht. 
Aber selbst wenn es wirklich einige solcher Nervenendigungen gibt, so spricht 
nach dem Autor doch ihre Sparlichkeit gegen ihre Eigenschaft als sekretorische 
Nervenfasern. 

In meinen eigenen Praparaten konnte ich in der Zona intermedia stets einige 
yom Hinterlappen stammende marklose Nervenfasern beobachten, die sich im 
Bindegewebe verzweigten. Weiterhin fand ich ab und zu zwischen den Binde
gewebsfasern groBe keulenformige oder lappige Reticulare. Auch eine becher
formige Endigung, wie sie RASMUSSEN abbildet, konnte ich beobachten, und zwar 
in einer im Bindegewebe liegenden Zelle unbestimmbarer Art. Niemals gelang 
es mir dagegen, die von TELLO in den Cystenepithelien beschriebenen Endigungen 
aufzufinden. 

3. Die Nervenversorgung der Pars tuberalis. 
Bei CAMERON (1929) findet sich die Bemerkung, daB beim Menschen Nerven

fasern des Hypophysenstieles bis in die Pars tuberalis verfolgt werden konnen, 
wo sie bei den Zellstrangen endigen. HAIR (1938) stellte bei der Katze fest, daB 
die Pars tuberalis einmal sympathische Nervenfasern erhalt, die mit den GefaBen 
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zur Pars tuberalis gelangen (s. Abb. 336); auBerdem dringt aber auch eine geringe 
Zahl von Infundibularnerven in den Trichterlappen ein. Die Stelle ihres Aus
tritts aus dem Stiel ist nicht konstant; sie kann am oberen Ende der Pars tu beralis 
oder weiter unten liegen ; die Mehrzahl der Fasern findet sich im unteren Teil. Die 
Fasern scheinen dem Tractus supraoptico-hypophyseus anzugehoren und den 
Stiel einzeln oder zu Paaren zu verlassen. Sie ziehen oft, aber nicht immer, in 
Begleitung von GefiWen. Der Verlauf der Fasern ist, sobald sie einmal die Pars 
tuberalis erreicht haben, wegen ihres gewundenen Verlaufs schwer zu verfolgen. 
Manche von ihnen vereinigen sich auch mit Nervenfasern, die yom Plexus caro
ticus kommen. 

Auch beim Menschen gelangen einzelne Fasern aus dem Hypophysenstiel in 
die Pars tu beralis (RASMUSSEN 1938). Ein Teil derselben zieht wieder zum Haupt
bundel zuruck; die Moglichkeit, daB manche dieser Fasern in ihr auch enden, 
kann nicht in Abrede gestellt werden. Eine enge Beziehung zwischen Drusen
zellen und Nervenfasern, die als Nervenendigung aufzufassen ware, wurde aber 
von RASMUSSEN in der Pars tuberalis niemals gesehen. Meine eigenen Beobach
tungen stehen damit in Ubereinstimmung. 

4. Die Nervenversorgung des Hinterlappens. 
1m Hinterlappen ist zwischen zwei Gruppen von Nervenfasern zu unter

scheiden: den Infundibularnerven, die durch den Hypophysenstiel zum Hinter
lappen gelangen, und den sympathischen Nervenfasern aus dem Ganglion 
cervicale craniale, die mit den Asten der Art. hypophys. inferior eintreten und 
sich in Begleitung der GefaBe uber das Organ verteilen. Die schematische Dar
stellung der Abb. 336 gilt prinzipiell auch fUr die Verhaltnisse beim Menschen. 
Weiteres uber das Verhalten der Nervenfasern in Hinterlappen und Hypophysen
stiel s. S. 434f. und 460f. 

Sensible Nerven. Die nach TROCELLO (1931) bei manchen Tierarten im Hypo
physenstiel und im Hinterlappen vorkommenden markhaltigen Nerven£asern 
werden von COLLIN (1937) als sensibel bezeichnet. Beim Menschen stent ihr 
Vorkommen dagegen einen auBergewohnlichen Be£und dar (s. S. 435 und 461). 
Von COLLIN (1933) wurden beim Menschen in der unmittelbaren Nachbarscha£t 
des Hypophysenstiels, und zwar im Gewebe des Diaphragma sellae drei V ATER
PACINIsche Korperchen ge£unden. Einen ahnlichen Be£und erhoben COLLIN und 
DE OLIVEIRA E SILVA (1934) beim Meerschweinchen wo sie tiber der Dorsal
seite der Hypophyse zwischen Diaphragma und den weichen Hirnhauten des 
Hypothalamus kleine eingekapselte Korperchen antrafen. COLLIN (1937) 
bringt diese Korperchen mit einer lokalen sensiblen Innervation in Verbindung. 

G. Das Verhalten der Hypophyse bei Vitalfarbung. 
Schon PARI (1910) hatte bei Vitalfarbungsversuchen mit Lithiumcarmin 

ge£unden, daB einzelne GefaBendothelien der Hypophyse den Farbstoff in Korner
form festhalten, wahrend die Parenchymzellen selbst ungefarbt bleiben. Zum 
gleichen Ergebnis kam KIYONO (1914), der auBerdem die Anwesenheit von 
Histiocyten (Klasmatocyten) £eststellte, die das Carmin in Form zahlreicher 
grober Kornchen speicherten; auch hier blieben die Drusenzellen unge£arbt. 
Entsprechend diesen Ergebnissen ordnet ASCHOFF die Reticuloendothelien der 
Hypophyse in das reticuloendotheliale System in engerem Sinne ein; 
er stellt sie also den Zellelementen der Lymphsinus, der Lymphknoten und 
BIutsinus, den KUPFFERschen Sternzellen der Leber, den Capillarendothelien 
des Knochenmarkes und der Nebennierenrinde gleich. Die Farbstoffspeicherung 
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in Endothel-, Adventitia- und Reticulumzellen der Hypophyse wurde auch von 
VOLTERRA (1924, Meerschweinchen) nach wiederhoIter subcutaner oder intra
peritonealer Trypanblauinjektion beobachtet. 

Der erste, der auch von einer Farbung der Drusenzellen spricht, ist SCHULE
MANN (1912a, b); er fand nach Vitalfarbung mit Trypanblau in den Drusen
zellen des Vorderlappens feine hellblaue Tropfchen, die er fur das vital gefarbte 
Sekret des Vorderlappens hielt. AuBerdem traf er blaB granulierte Zellen vom 
Typus der GOLDMANNschen Pyrrolzellen an. In der Neurohypophyse war das 
Trypanblau an denselben Stellen abgelagert wie das Pigment. Von einer Farb
stoffablagerung in den Capillarendothelien erwahnt SCHULEMANN nichts. Die 
Befunde in der Neurohypophyse wurden von KIYONO wie GOLDMANN bestatigt. 

Auch MANDELSTAMM und KRYLOW (1927) stellten bei intravenoser Injektion 
von Trypanblau eine Ablagerung des Farbstoffes in der Hypophyse und Infun
dibulargegend, sowie Recessus opticus fest. Ganz anders war das Ergebnis 
nach suboccipitaler Injektion des Farbstoffes in den Liquor (MANDELSTAMM 
und KRYLOW 1928). In diesem FaIle blieb bei Kaninchen und Hund das gesamte 
Hypophysengebiet, das bei intravenoser Injektion die Farbe gespeichert hatte, 
ungefarbt, wahrend das Gehirn gefarbt war. Pars anterior, intermedia, tuberalis 
und posterior einschlieBlich des Hypophysenstieles erwiesen sich auch bei mikro
skopischer Untersuchung als ungefarbt. Auch die Histiocyten waren ohne 
Farbgranula. Nur in der Pars tuberalis wiesen Drusenzellen an den Beruhrungs
stellen mit der arachnoidalen Bedeckung feine Granula auf. Die Grenze zwischen 
ungefarbtem und gefarbtem Gebiet war sehr scharf. Sie reichte so weit, wie die 
Pars tuberalis die Gehirnsubstanz uberdeckte; wo sie aufhorte, wies auch das 
Nervengewebe wieder eine intensive Speicherung auf. Suboccipitale Injektion 
gibt also das Spiegelbild der intravenosen. 

SINCKE (1928) fand bei Ratten, daB das Trypanblau bei intravenoser oder 
subcutaner Injektion besonders reichlich von den Capillarendothelien und 
Histiocyten ("Adventitiazellen") der Pars intermedia aufgenommen wurde. 
Orte starkster Farbstoffablagerung waren die GefaBverzweigungen an der 
Grenze zwischen Hinterlappen und Zwischenlappen. Die Kolloidsubstanz der 
HypophysenhOhle war diffus schwach blau gefarbt. In den Parenchymzellen 
des Zwischenlappens war dagegen kein Farbstoff sichtbar, ebensowenig in jenen 
des Vorderlappens, in welchen nur sehr viele Capillarendothelien und meso
dermale Elemente Farbstoff speicherten. Ebenso waren die Capillarendothelien 
des Hinterlappens feinkornig mit Trypanblau beladen. Wahrend demnach bei 
Ratten die Drusenzellen der Hypophyse keinen Farbstoff aufnahmen, traten bei 
Kaninchen wie in den Versuchen SCHULEMANNS auch in einzelnen Drusenzellen 
des Vorderlappens feine dunkelblaue Farbkornchen und groBere hellblaue 
Tropfen auf. Das gleiche war bei einigen Zellen der Pars intermedia der Fall. 
Ganz anders verhieIten sich jedoch die Capillarendothelien der Hypophyse 
gegenuber verschiedenen Metallhydrosolen: hier kam es in der Rattenhypophyse 
trotz reichlicher Zufuhr zu keiner Speicherung. Auch Tusche wurde weder von 
den GefaBzellen noch von anderen Zellelementen der Hypophyse aufgenommen. 
Die Capillarendothelien der Hypophyse verhieIten sich also nicht anders als 
die des Herzens oder der Skeletmuskulatur, die ebenfalls zwar Trypanblau, 
nicht aber Metallhydrosolen oder Tusche speichern und deshalb auch nicht zum 
reticuloendothelialen System im engeren Sinn gerechnet werden. Dies veranlaBt 
SINCKE auch fUr die Capillarendothelien der Hypophyse, entgegen ASCHOFF, 
die Einordnung in das reticuloendotheliale System im engeren Sinne abzulehnen. 
Auch SAWADE (1929) und BERBLINGER (1932) vertreten diesen Standpunkt. 

Jedenfalls geht aus all diesen Untersuchungen hervor, daB die Capillarendo
thelien und Histiocyten der Hypophyse Trypanblau speichern. Das wird auch 
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neuerdings wieder durch Untersuchungen von WISLOCKI und KING (1936) 
bestatigt. Auch hier sind im Vorderlappen vor aHem EndothelzeHen und Histio
cyten ("Makrophagen") mit dem Farbstoff beladen; am starksten bei Kaninchen, 
schwacher bei Katzen, am schwachsten bei Affen. Diese Unterschiede beruhen 
wohl in erster Linie auf Dosierungsunterschieden; denn da Affen gegenuber 
Trypanblau viel empfindlicher sind als Kaninchen, so konnte ihnen auch nur 
eine wesentlich geringere Menge von Farbstoff zugefiihrt werden. Ahnliche 
Unterschiede bestehen auch im VerhaIten der Drusenzellen. Beim Kaninchen, 
das den Farbstoff am besten vertragt, konnten WISLOCKI und KING in Uber
einstimmung mit SCHULEMANN und SINOKE auch in den Drusenzellen des 
Vorderlappens (und der Pars tuberalis) Trypanblau nachweisen. Bei der Katze 
dagegen enthieIten nur einige Drusenzellen des Vorderlappens Farbstoff, wahrend 
die des Trichterlappens unbeladen waren. Beim Affen vollends war das Drusen
gewebe durchgehends ungefarbt. Die Drusenzellen der Hypophyse nehmen 
demnach das Trypanblau erst bei Hochtreiben der Farbung durch wiederholte 
Injektionen auf. Erwahnt sei noch die Angabe von WISLOCKI und KING, daB 
die Wandzellen der Blutcapillaren des Vorderlappens bei Kaninchen nach ein
maliger oder wiederhoIter intravenoser Injektion von Tusche in gleicher Weise 
speicherten wie in der Leber, eine Beobachtung, die in schroffem Gegensatz 
zu den oben berichteten Angaben von SINCKE steht. 

Von besonderem Interesse ist das Verhalten des Hirnteiles der Hypophyse, 
das namentlich von WISLOCKI und KING eingehender untersucht wurde. Neuro
hypophyse, Hypophysenstiel wie der angrenzende, von TILNEY als Eminentia 
mediana bezeichnete Teil des Tuber cinereum zeigen starke Trypanblau£arbung, 
wahrend die Hauptteile des Tuber cinereum einschlieBlich der vegetativen 
Zentren (Nuclei lateralis, Nucleus supraopticus und paraventricularis) vollig 
ungefarbt sind und hierin dem ubrigen Gehirn gleichen. Es laBt sich daraus 
folgern, daB die Eminentia mediana noch dem Hypophysenstiel zuzurechnen ist. 
Die Grenze zwischen dem gefarbten und ungefarbten Bezirk ist ziemlich scharf. 

Die Farbung des Hirnteils beruht nur zum kleineren Teil auf einer Farb
stoffspeicherung in den GefaBendothelien und Histiocyten; vor aHem findet 
sich das Trypanblau in GIiazellen und in Form feiner Kornchen auch frei in den 
Interstitien des Fasergewebes. Diese Art der Farbstoffablagerung ist charakte
ristisch fur die Neurohypophyse und einige wenige Bezirke des Gehirns, die, 
wie z. B. die Area postrema ebenfalls Trypanblaufarbung zeigen; sie unter
scheidet sich grundsatzlich von der Speicherung im Bindegewebe des Korpers, 
in dem der Farbstoff nur dann in granularer Form auf tritt, wenn er in das Cyto
plasma lebender Zellen aufgenommen wird. 

Die Farbung der Neurohypophyse tritt schon auf die einmalige intravenose 
Verabreichung einer groBen Dosis hin hervor. Sie ist durch einen raschen Durch
tritt des Farbstoffes durch die GefaBwand in das Gewebe bedingt, wird also 
nicht etwa durch die in den besonders reich verzweigten BlutgefaBen enthaItene 
FarblOsung bedingt. WISLOCKI und KING konnten dies dadurch erweisen, daB 
sie eine Stunde nach der Farbstoffinjektion das GefaBsystem mit Kochsalz
lOsung blutleer spuIten. Wahrend sich dadurch das leicht blau gefarbte Gehirn 
voHig entfarbte, blieb die Blaufarbung der Neurohypophyse usw. unverandert 
enthaIten. 

Den gleichen Farbeeffekt wie mit Trypanblau konnten WISLOCKI und KING 
auch durch intravenose Durchspulung mit Eisenammoniumcitrat und Kalium
ferrocyanid und nachfolgende Fixierung in Formalin mit Salzsaurezusatz er
zielen (Bildung von Berlinerblau). Auch hierbei trat die gleiche Verteilung auf 
Neurohypophyse, Hypophysenstiel und Eminentia mediana hervor, wahrend der 
ubrige Teil des Tuber cinereum und die Zentren des Hypothalamus wieder un-
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gefarbt blieben. WISLOCKI und KING betrachten die besondere lockere Struktur 
des Hirnteiles der Hypophyse als den entscheidenden Faktor fur das leichte Ein
dringen der Losungen und die anschlieBende Farbstoffablagerung. Das Gewebe 
ist offenbar so gebaut, daB Substanzen, die im zirkulierenden Blut vorhanden 
sind, ohne Schwierigkeit in den Hirnteil eintreten und sich in ihm ausbreiten 
konnen. Ein weiteres Vordringen dieser Stoffe aus dem Hypophysenstiel und 
der Eminentia mediana gegen die Ganglien des Hypothalamus ist dagegen sehr 
unwahrscheinlich, da das Gewebe des Tuber cinereum, das auch in seiner Struktur 
wesentlich abweicht, bei intravenoser Verabreichung von Farbstoffen stets 
ungefarbt bleibt. 

Bemerkenswert ist der Unterschied, den Trypanblau und die Komponenten 
des Berlinerblaus hinsichtlich des Durchtrittes in den Recessus infundibuli und 
damit in den 3. Ventrikel zeigen: Wahrend Trypanblau anscheinend zuruck
gehalten wird, treten die leichter diffusiblen krystalloiden Bestandteile des 
Berlinerblaus ausnahmslos durch, woraus hervorgeht, daBlOsliche Stoffe aus dem 
Hirnteil der Hypophyse leicht in den 3. Ventrikel gelangen konnen. 

Das unterschiedliche VerhaIten von Neurohypophyse und Zentralnerven
system gegenuber intravenos oder subcutan verabreichtem Trypanblau diir£te 
sich vor aHem aus einem differenten Zustand der Grenz£lachen der jeweiligen 
Ge£aBe bzw. ihrer Hiillen erklaren. Schon BERNSEN (1927) machte Unter
schiede in der Abdichtung der GefaBe dafiir verantwortlich, daB Starke und 
Ausdehnung der Farbablagerung im Zentralnervensystem in verschiedenen 
Alterszustanden variieren. Aber auch die ortlich wechselnde Starke der 
Speicherung ist nach BERNSEN wahrscheinIich durch einen ortlich verschiedenen 
Bau der GefaBgrenzflachen bedingt. Eine Bestatigung dieser Schlull£olgerung 
ergibt sich aus dem Nachweis BASIRS (1932), daB beim Hund die in Hinterlappen 
und Hypophysenstiel eindringenden "Pfortadervenen" im Gegensatze zu den 
gewohnlichen GefaBen des Zentralnervenystems eines "VIRcHow-RoBINschen 
Raumes" entbehren. Ebenso £ehIt auch beim Menschen urn die GefaBe des 
Hinterlappens und des Hypophysenstieles eine geschlossene Membrana limitans, 
deren Grenz£lache bei den GefaBen des ZentraInervensystems wohl das Haupt
hindernis gegen das Eindringen des Farbstoffes bildet. 

H. Das histologische Verhalten der Hypophyse. 
bei Transplantation. 

Die ersten Versuche, Hypophysengewebe zu transplantieren, erfolgten durch SACERDOTI 
(1903, 1905). Der Autor verpflanzte die Hypophyse erwachsener Batten homoioplastisch 
unter die Haut oder das Peritoneum mit dem Ergebnis, daB der zentrale Teil des Im
plantates nach wenigen Tagen nekrotisch wurde, wahrend in der Peripherie desselben 
Zeichen einer Proliferation auftraten, die einige Zeit anhielten. 45-60 Tage nach der 
Operation waren jedoch vom Transplantat nur noch Spuren vorhanden. DEL CONTE (1907) 
nahm einen Implantationsversuch mit embryonaler Driise vor. Er iibertrug ein Stuckchen 
einer embryonalen Hundehypophyse in die GroBhirnrinde eines erwachsenen Hunde8 und 
glaubte nach 60 Tagen in dem Implantat noch typische chromophile VorderIappenzellen 
nachweisen zu konnen, was nach Beschreibung wie Abbildungen jedoch mehr aIs zweiIelhaft 
ist. 1909 fiihrte CARRARO unter RIBBERT eine groBere Zahl von Versuchen aus, wobei 
er die Hypophyse erwachsener Kaninchen homoioplastisch in toto in Hauttaschen uber
pflanzte. Dabei kam es in der el'6ten Periode (3-16 Tage) zu einer Nekrose der zentralen 
Zone, die allmahlich durch Bindegewebe ersetzt wurde. In der Randzone dagegen traten 
im Vorder- wie Zwischenlappen lebhafte Mitosen und Regenerationsvorgange auf. Die 
neugebildeten Zellen erreichten aber niemals den Differenzierungsgrad der iiberpflanzten 
normalen Driisenzellen, die ihrerseits sich allmahlich unter Verlust ihrer Chromophile ent
diIferenzierten. Am Ende der 2. Periode (17-40 Tage) fanden sich nur noch Driisenzellen 
mit sehr blassem, feinkornigem Cytoplasma vor. In der 3. Periode (45-75 Tage) bestand 
das implantierte Drusengewebe vorwiegend aus groBen, blassen Epithelzellen mit vakuoli
siertem Cytoplasma. In der Peripherie der reich vascularisierten Implantate waren 
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mitunter noch Zellen mit feinkornigem, nicht vacuolisiertem Cytoplasma nachzuweisen. 
Mitosen fehlten nun vollstandig. Gegen Ende der Periode kam es zu volliger Atrophie. 
1m Gegensatze zum Driisenteil zeigte der Hinterlappen auch in der ersten Zeit kein An
zeichen von Regeneration. CLAIRMONT und EHRLICH (1909), die die Hypophyse moglichst 
junger Tiere (Ratte, M eerschweinchen, Hund, Kaninchen) vorwiegend in die Milz ver
pflanzten, fanden schon nach II Tagen schwere Schadigungen der Driisenzellen; selbst 
in der Randzone waren nur mehr Eosinophile nachzuweisen, wahrend basophile Zellen 
und Hauptzellen angeblich fehlten. Nach 21 Tagen waren nur in einem Implantat noch 
Reste lebensfahiger Zellen vorhanden, aIle iibrigen Implantate waren nekroti~~h oder durch 
~arbengewebe ersetzt. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, daB eine Uberpflanzung 
der Hypophyse unter Fortbestehen einer spezifischen Sekretion nur fiir kurze Zeit moglich 
ist. CROWE, CUSHING und HOMANS (1909) iibertrugen die Hypophyse bei Hunden nach 
totaler oder partieller Hypophysektomie vorwiegend in die Hirnrinde mit dem Erfolg, 
daB sich nach 10--26 Tagcn in der Randzone der Implantate noch Flecken mit normal 
gefarbten Driisenzellen vorfanden. Der Erfolg war jedoch nur von beschrankter Zeitdauer: 
ein nach 21/2 Monaten untersuchtes Implantat bestand nur mehr aus Bindegewebe. Als 
bemerkenswert heben die Autoren hervor, daB sich in dem die Implantate umgebenden 
GroBhirngewebe stets reichliche Kolloidkorper vorfanden. EXNER (1909) implantierte 
jungen Ratten homoioplastisch 7-10 Hypophysen in das Retroperitonealgewebe. Die Trans
plantate waren nach 56-146 Tagen durchgehends resorbiert. 

Die Ergebnisse dieser Implantationsversuche waren demnach im ganzen 
wenig ermutigend, insofern das Driisengewebe der Hypophyse nach einer kurz 
dauernden Regenerationsperiode schon nach verhaltnismaBig kurzer Frist zu
grunde ging. Mit diesen geringen Erfolgen mag es zusammenhangen, daB das 
Interesse am morphologischen Verhalten von Hypophysenimplantaten fiir lange 
Zeit erlosch. Erst 1926 wurden die Versuche an Siiugetieren durch MEURET und 
JUNKER wieder aufgenommen. Sie verpflanzten die Hypophyse bei Ratten und 
~Meerschweinchen in Hoden, Milz, Leber oder Niere. Auch in ihren Versuchen 
kam es in den ersten 6-10 Tagen zu einer weitgehenden Nekrobiose aller Paren
chymteile des Implantates, im Zentrum starker als in der Randzone, in der 
schon nach 6 Tagen Einwuchern von Capillaren und sonstige Zeichen der 
Organisation festzustellen waren. In der Randzone, vereinzelt auch im Innern, 
blieben einige gut gefarbte Zellgruppen erhalten, die sich im weiteren Verlauf 
wieder erholten. Von ihnen geht eine Neubildung von Hauptzellen aus, die sich 
vereinzelt auch zu Eosinophilen, Dbergangszellen und Basophilen differenzieren. 
Dann verschwinden die Eosinophilen und Basophilen mehr und mehr, wahrend 
Haupt- und Dbergangszellen noch erhalten bleiben. Eine ahnliche Resistenz 
wie die Hauptzellen des Vorderlappens zeigen die Zellen des Zwischenlappens, 
bei denen die Autoren sogar eine gewisse Neigung zur Differenzierung in Baso
phile zu erkennen glauben. Das Gewebe des Hinterlappens geht dagegen rasch 
zugrunde. Nach dem 20. Tag schrumpft das Implantat sehr rasch zusammen; 
die Parenchymzellen degenerieren, so daB sehr bald selbst die HauptzeHen 
nicht mehr als solche zu erkennen sind. Aus den Versuchen geht hervor, daB 
die Widerstandsfahigkeit der chromophilen Zellen im Gegensatz zu manchen 
Angaben friiherer Autoren am geringsten, die der Chromophoben dagegen am 
groBten ist. Vermutlich handelt es sich dabei vor aHem urn undifferenzierte 
Zellen und junge y-Zellen. Wie weit entdifferenzierte Chromophile beteiligt 
sind, ist unsicher. Hinsichtlich der Lebensdauer der Implantate sind die Ergeb
nisse in den Versuchen von MEURET und JUNKER nicht besser als in jenen 
friiherer Autoren. 

Erst in den letzten J ahren wurden namentlich durch giinstigere Wahl des 
Implantationsortes Fortschritte in der Lebensdauer der Implantate erzielt. 
Als besonders gunstig erwies sich das Parenchym des Hodens und namentlich 
die vordere Augenkammer. GARDNER und HILL (1934) implantierten die Hypo
physen 22-50tagiger Mause in die Hoden gleich alter Geschwister mit dem 
Erfolg, daB die Hauptmasse des Parenchyms 12 Wochen nach Implantation 
noch erhalten war. Das Vorderlappengewebe war in allen Fallen gut vasculari-
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siert. In Anordnung und Struktur glich es normalem Driisengewebe. Die 
Zelltypen fanden sich anscheinend im normalen ZahlenverhiiJtnis vor. Nicht 
so gleichmaBig wie der Vorderlappen erhielt sich in den meisten Fallen der 
Zwischenlappen; der Hinterlappen vollends ging stets zugrunde. In spateren 
Versuchen, bei denen HILL und GARDNER (1936) die Bedeutung der genetischen 
Gleichheit von Spender und Wirt fur intratestikulare Implantation betonen, 
fand sich das Implantat bei hypophysektomiertcn Tieren in einem Fall noch 
nach 41/2 Monaten in funktionstuchtigem Zustand vor. 

Noch gunstigere Lebensbedingungen scheinen die Implantate in der vorderen 
Augenkammer zu finden. HATERIUS, SCHWEIZER und CHARIPPER (1935a und b) 
berichten uber erfolgreiche Homoiotransplantation des Vorderlappens. Bei 
Kaninchen fanden sie 31 Tage nach der Implantation gut differenzierte und 
farbbare Driisenzellen vor. Bei Meerschweinchen zeigten die Implantate nach 
36 Tagen normale Anordnung und Differenzierung. Nach 91 Tagen waren die 
interstitiellen SpaIten etwas verbreitert, Mitosen in allen Gesichtsfeldern nach
weisbar, an den Randern des Implantates keine Zeichen von Zellinfiltration. 
Selbst 114 Tage nach der Implantation war naeh den Autoren die typisehe 

. Anordnung des Parenehyms noeh vorhanden; die Zwisehenraume waren groBten
teils verschwunden, aber an den Endothelzellen noch leicht erkennbar, die 
Farbbarkeit der ZeBen noeh normal erhalten. Naeh spateren Versuchen 
(SCHWEIZER, CHARIPPER und HATERIUS 1937) werden intraokulare wie extra
okulare Implantate (letztere ins laterale subconjunctivale Gewebe) vorwiegend 
basophil und behalten ihre follikelstimulierende Wirkung bei vOllig hypo
physektomierten Meerschweinchen bei. Aus dem Fehlen vollreifer Follikel und 
von Ovulation sehlieBen die Autoren auf die Abwesenheit von luteinisierendem 
Hormon. Als Ursache fur den Verlust des Zykluscharakters der implantierten 
Meerschweinchenhypophyse vermuten sie die Abtrennung der Hypophyse von 
ihrer normalen neuralen Verbindung. 

Aueh MAY (1935) erzieIte durch Implantation der Hypophyse embryonaler 
oder neugeborener Tiere ("greffe brephoplastique") in die vordere Augenkammer 
gute Ergebnisse. Ein 135 Tage altes Implantat zeigte normale GroBe und 
Struktur. In spateren Versuehen (1937) waren die nach 5-6 Monaten cnt
nommenen Implantate in cytologischer Hinsicht vollstandig erhalten, dagegen 
topographisch desorganisiert. Die Implantate besaBen volle hormonale Wirkung 
auf Wachstum wie Geschlechtszyklus. Ebenso beobachtete BUXTON (1936) bei 
normalen und hypophysektomierten Ratten nach Auto- wie Homoitransplan
tation der Hypophyse in die Augenkammer ein ErhaItenbleiben der eosinophilen, 
basophilen und chromophoben Zellen (Beobachtungsdauer 3-6 Wochen). MAy 
wie BUXTON fanden die Implantate im Gegensatz zu HATERIUS und Mitarbeitern 
reich vascularisiert. 

GREEP (1936), der die Hypophyse bei 2Stagigen Ratten nach Hypophysek
tomie wieder in die leere Sella implantierte, macht keine Angabe uber den 
histologischen Erhaltungszustand der Implantate. Funktionell steBte er Fort
dauer des Waehstums, Erlangen der Geschlechtstatigkeit und sogar Schwanger
schaft fest, doch fehIt eine histologische Kontrolle daruber, wie we it tatsachlich 
die Totalexstirpation gelungen war. 

fiber heteroplastische Implantationsversuche berichtete KYLIN (1937), 
der kleine Stuckchen von Kalbshypophyse auf Kaninchen uberpflanzte (Peri
toneaItasche). Bei der 3 Monate nach der Implantation erfolgten histologischen 
Untersuchung soIl die Randzone der Implantate ein Bild geboten haben, das 
angeblich vollig dem eines normalen Hypophysenparenchyms glich. Nach 
KYLIN waren Eosinophile, Basophile und Hauptzellen deutlich erhalten. Ferner 
soIl das Implantat durch GefaBe des Wirtstieres gut vascularisiert sein. KYLIN 
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folgert aus seinen Versuchen die Moglichkeit der heteroplastischen Implantation 
von Hypophysenstuckchen. "Die so implantierten Hypophysen wachsen an 
und konnen 3 Monate lang vascularisiert bleiben." Ich muB gestehen, daB 
mich die von KYLIN seiner Mitteilung (1937 a) beigegebenen Mikrophotographien 
von dem trefflichen Erhaltungszustand der Drusenzellen des Implantates nicht 
u berzeugten. 

In therapeutischer Auswertung seiner Versuche fiihrte KYLIN (1936, 1937 c) 
auch bei zahlreichen Fallen von Magersucht, die auf einer Unterfunktion der 
Basophilen beruhen solI, sowie von SIMMONDSScher Krankheit heteroplastische 
Hypophysentransplantationen aus. Dabei wurden kleine Stuckchen moglichst 
frischer Kalbshypophysen nach Entfernung der Kapsel in das Omentum ein
genaht. Nahere Angaben uber das histologische Verhalten dieser Implantate 
fehlen. Funktionell wurde nach KYLIN (1937 c) in den meisten Fallen ein guter 
Erfolg erzielt, der mindestens 2 Jahre bestehen bleibt. Auch W ALDORP, MUM
BRIVES und LUCHETTI (1936), die Kalbshypophysen beim Menschen intra
muskular implantierten, berichten uber gute Erfolge. 

Vber die Regenerations£ahigkeit von in situ gebliebenen Hypophysen
resten ist wenig bekannt. Zwar wird von vielen Autoren, namentlich in der· 
alteren Literatur angenommen, daB Reste von Hypophysengewebe, die bei 
Hypophysektomie zuriickgelassen werden, hypertrophieren konnen, exakte Be
weise liegen hierfur jedoch nicht vor. Auch die Angaben von KOSTER und 
GEESING (1929) uber eine kompensatorische Hypertrophie von Resten der 
Pars tuberalis sind meines Erachtens nicht stichhaltig (s. S.271, Abs. 2). 

FUr die menschliche Hypophyse liegt eine Angabe von KRAUS (1923) vor, 
der bei einem Addisonkranken im Vorderlappen zahlreiche, zum Teil adenom
artige Zellhyperplasien fand. Dieselben setzten sich aus Hauptzellen, Uber
gangszellen und schwach granulierten Basophilen zusammen und konnen 
angesichts des sklerosierenden Prozesses im Vorderlappen vielleicht als Regene
rationserscheinung gedeutet werden. 1m ubrigen halt auch KRAUS die 
Regenerationsfahigkeit des spezifischen Vorderlappenparenchyms trotz der 
ausgesprochenen Neigung zu hyperplastischen Vorgangen, wie sie z. B. bei 
Schwangerschaft sowie nach Kastration und Thyreoidektomie auftreten, nur 
fUr sehr gering. Weiterhin berichtet BERBLINGER (1927) uber einige FaIle von 
kompensatorischer Hypertrophie von Vorderlappenzellen, die er im Sinne einer 
Regeneration deutet. 

Transplantationsversuche an embryonalem Material. Durch Versuche von 
SMITH wurde festgestellt, daB bei Amphibien die vollstandige Entfernung 
der Anlage des Drusenteils eine Unterentwicklung des Hinterlappens und In
fundibularbodens zur Folge hat. Die volle Entwicklung des Hirnteiles der 
Hypophyse ist demnach von der Anwesenheit der Anlage des Drusenteils ab
hangig. Bei teilweiser Entfernung der Anlage des Drusenteils ergab sich 
folgendes: Kommt der zuruckgebliebene Rest des Drusenteils in seine normale 
Lage, so erfolgt Differenzierung von Vorder-, Zwischen- und Hinterlappen. 
Gerat der Rest in atypische Lage, so unterbleibt die Differenzierung eines 
Zwischenlappens. Dagegen kommt es seitens des Infundibulum am ektopischen 
Beriihrungspunkt zu einer neurohypophysenartigen Differenzierung. Die Dif
ferenzierung des Zwischenlappens tritt also nur ein, wenn die Anlage des Drusen
teils mit der Anlage des Neurohypophysenteils in Beriihrung kommt. Dagegen 
vermag ein atypisch liegender Teil der ektodermalen Anlage eine Hypertrophie 
des anliegenden Neuralgewebes hervorzurufen. 

Diese Feststellungen wurden in der Folgezeit durch eine Reihe weiterer 
Versuche erganzt. Dabei zeigte sich, daB der Erfolg des Eingriffes von der 
verwendeten Tierart, dem Umfang des Transplantates und vor allem auch vom 
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Zeitpunkt del' Entwicklung bestimmt wird. So geht aus den Versuchen von 
ALLEN (1925a, b; 1928) hervor, daB die Implantation von isoliertem Vorder
lappen odeI' von Zwischenlappen mit Hinterlappen odeI' von isolierter Pars 
intermedia des erwachsenen Frosches auf hypophysenlose Kaulquappen von 
vollem funktionellen Erfolg begleitet war. 1m Gegensatze dazu miBlang BLOUNT 
(1930) die Implantation, wenn er bei jungen Axolotl-Embryonen (Stadium 29-31 
nach HARRISON) nur die epitheliale Anlage del' Hypophyse verpflanzte. Uber
trug er dagegen die ganze Hypophysenregion einschlieBlich del' Anlage des 
Neuralteils, so erhielt er positive Resultate. BLOUNT folgert aus diesen Be
obachtungen, daB die Entwicklung des Drusenteils von Einflussen abhangt, 
die vom Neuralteil ausgehen. In spateren Versuchen stellte BLOUNT (1932, 
1935, 1939) fest, daB es nach sorgfaltiger Entfernung des Gehirn auf Stadium 31 
unter Vermeidung einer Verletzung del' Anlage des Drusenteils zu keiner Ent
wicklung del' Pars intermedia kommt; auch del' Vorderlappen bleibt morpho
logisch und funktionell unterentwickelt. Del' Zeitpunkt, von dem an das Gehirn 
entfernt werden kann, ohne daB die Entwicklung des Vorderlappens vollig 
unterdruckt wird, liegt nach dem Stadium 24. BLOUNT kommt zu dem mit 
SMITH ubereinstimmenden Ergebnis, daB die Pars intermedia in ihrer Ent
wicklung vom Infundibularteil des Diencephalons abhangig ist. 

Die Bedeutung des Zeitfaktors in del' Hypophysenentwicklung geht auch 
aus Versuchen von BYTINSKI-SALZ (1935) hervor, del' heteroplastische Hypo
physentransplantationen bei Ambystoma mexicanum und tigrinum ausfuhrte. 
Wurde hierbei die Hypophyse sehr fruhzeitig exstirpiert odeI' das Implantat 
bald resorbiert, so blieb die Wand des Infundibulums dunn. Trat del' Verlust 
del' Hypophyse erst in spateren Stadien ein, so kam es zu einer normalen Ver
dickung del' Infundibularwand (Hinterlappenbildung). BYTINSKI-SALZ folgert 
daraus, daB del' letztgenannte V organg durch den Drusenteil induziert wird. 

1m Gegensatze zu BLOUNT kommt ATWELL (1935, 1937) zu dem Ergebnis, 
daB Differenzierung und Funktion des Vorderlappens unabhangig vom Kontakt 
mit Nervengewebe VOl' sich geht und auch unabhangig von del' Pars intermedia 
verlauft. Zur Differenzierung und Funktion del' Pars intermedia dagegen 
scheint del' Kontakt mit Neuralgewebe notig zu sein, doch braucht dies nach 
ATWELL nicht das Neuralgewebe del' Infundibularregion zu sein. ATWELL 
entfernte bei seinen Versuchen die Hypophysenanlage bei Embryonen von 
Rana sylvatica, R. pipiens und Ambystoma punctatum auf dem Schwanzknospen
stadium und implantierte sie autoplastisch zwischen Ohrblaschen und Nachhirn. 
Dabei wurde darauf geachtet, wedel' Neuralgewebe noch Entoderm mitzunehmen. 
Bemerkenswerterweise war die Implantation bei Rana sylvatica haufig, bei 
Rana pipiens selten, bei Ambystoma abel' (wie bei BLOUNT) nie erfolgreich, was 
auf einen EinfluB del' Tierart hindeutet. 

Wahrend BLOUNT, ETKIN und ATWELL die Operationen auf dem Schwanz
knospenstadium vornahmen, entferntc BURCH (1938) bei H yla regilla schon 
zu Beginn des Gastrulastadiums ein kleines, die drei Keimblatter umfassendes 
Stuck aus del' prasumptiven Medullarregion und reimplantierten das urn 1800 

gedrehte Stuck an del' gleichen Stelle, mit dem Ergebnis, daB die sich ent
wickelnden Kaulquappen albinotisch wurden. In diesen Larven bildete die 
Infundibularregion an Stelle des Bodens des Diencephalons den des Myelence
phalons. Del' Drusenteil del' Hypophyse gelangte in normale Lage, erreichte 
abel' das Infundibulum nicht und blieb klein und undifferenziert. Die Ent
wicklung einer Pars intermedia war unterdruckt. In einer zweiten Versuchsreihe 
wurde die prasumptive Anlage des Drusenteils auf dem Gastrulastadium mit 
ihrer Unterlage ausgeschnitten und mit einem kleinen Stuck von del' Dorsalseite 
kurz VOl' del' dorsalen Urmundlippe ausgetauscht. In diesem Fane fehlte del' 
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Driisenteil in der normalen Lage; dagegen entwickelte sich ein solcher an der 
Wandung des Myelencephalons, wo er anscheinend eine Hyperplasie des Neural
gewebes induzierte. Da auch diese Tiere Albinos waren und in Ubereinstimmung 
damit eine Pars intermedia trotz des Kontaktes mit Nervengewebe fehlte, so 
folgert BURCH, daB das Nervengewebe, das die Differenzierung der Pars inter
media bedingt, mehr oder weniger spezifisch ist. Auch beim Huhn scheinen 
sich die Anlagen von Driisenteil und Hirnteil, wie Transplantationsversuche 
von Hypophysisanlagen friiher Stadien auf die Chorioallantois zeigen, in ihrer 
Entwicklung und Differenzierung gegenseitig zu beeinflussen (K. STEIN 1929). 

Versuche von ETKIN (1935, 1937) weisen darauf hin, daB transplantierte 
Hypophysenanlagen schon sehr bald thyreotropes Hormon zu produzieren 
imstande sind. ETKIN transplantierte bei Rana pipiens die Hypophysenanlage 
auf dem Schwanzknospenstadium autoplastisch unter die Haftnapfe in die 
Nahe der Schilddriisenanlage. Nach 20 Tagen war die Schilddriise dieser Larven, 
die auch Entwicklungsbeschleunigung zeigten, gegeniiber den Kontrolltieren 
stark vergroBert und aktiviert. Bei einer zweiten Serie transplantierte er eine 
iiberzahlige Schilddriisenanlage in die Nahe der Hypophysenanlage mit dem 
Erfolg, daB die in normaler Lage befindliche Schilddriise keine Beeinflussung 
zeigte, wahrend die transplantierte vergroBert und aktiviert war. Die jugendliche 
Hypophyse scheint also in beiden Fallen thyreotropes Hormon zu produzieren, 
das in ihrer unmittelbaren Nahe in wirksamer Menge vorhanden ist, aber quan
titativ nicht hinreicht, um entferntere Organe zu beeinflussen. 

Auffallcnde heteroplastische Transplantationsergebnisse erhielt STUDITSKY (1938), wenn 
er Hypophysenvorderlappengewebe zusammen mit einem rasch wachsenden und sich 
differenzierenden Gewebe, wie z. B. Periost oder Knorpelanlagen, auf die Chorioallantois 
von Huhnerembryonen uberpflanzte. Wahrend reine Vorderlappenfragmente in wenigen 
Tagen degenerieren, solI es im angegebenen Fall zu Zellteilungen und Differenzierungs
vorgangen kommen. Nach STUDITSKY treten in der sich bildenden Wachstumszone eosino
phile, basophile und chromophobe Zellen auf. Die Differenzierungsvorgange im Implantat 
sollen auf cndokrinem Wege durch den sich entwickelnden Huhnerembryo erfolgen. Anderer
seits soIl auch die Schilddruse des Huhnerembryos durch Hormonwirkung des Hypophysen
implantates beeinfluBt werden. 

J. Das Verhalten der Hypophyse in der Gewebekultur. 
Explantationsversuche mit Hypophysengewebe wurden erst in den letzten 

Jahren veroffentlicht, so daB das dariiber vorliegende Beobachtungsmaterial 
nicht sehr umfangreich ist. KASAHARA (1935a, b) ziichtete Vorderlappen-, 
Zwischenlappen- und Hinterlappenfragmente der Kaninchenhypophyse, ANDER
SON und HAYMAKER (1935) Vorderlappen- und Hinterlappengewebe einschlieB
lich Pars intermedia von Ratten, LEWIS (1936) Vorderlappengewebe der ver
schiedenen Laboratoriumstiere, Pars intermedia der Maus, Pars posterior von 
Giirteltier und Huhn, ferner sechs verschiedene Anteile der Hypophysen von 
Hundshai und Rochen, ENGEL und WERBER (1937a, b) Hypophysengewebe 
der Mau8, GAILLARD (1937a, b, 1939) Vorderlappen- und Hinterlappenteile 
des Kaninchens, CUTTING und LEWIS (1938) Vorderlappengewebe der Ratte. 
Ein Teil dieser Versuche diente dem Nachweis von Hormonen, ein anderer 
beriicksichtigte vor allem das morphologische Verhalten der Explantate. 

Am leichtesten gelingt die Ziichtung von V orderla ppengewe be. Nach 
LEWIS (1936) wachsen die Kulturen aller gebrauchlichen Laboratoriumstiere 
rasch und iippig, ohne Riicksicht auf das Alter des gewebespendenden Tieres. 
KASAHARA erhielt die besten Resultate mit Vorderlappen von 2-4 Wochen 
alten Kaninchen, schlechter war die Ausbeute mit Hypophysen erwachsener 
oder trachtiger Kaninchen, doch ergaben auch diese positive Resultate. Bei 
letzterem Material ist die Latenzperiode etwas langer; wenn aber das Wachstum 
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einmal einsetzte, dann war die Intensitat der Proliferation nicht geringer als 
bei jungen Driisen. Wie die Versuche GAILLARDS (1937a, 1939) zeigen, ist auch 
das Alter des Mediumspenders von EinfluB. GAILLARD beniitzte als Zucht
material den Vorderlappen 3-5 Monate alter Kaninchen. Wurden die Ex
plantate unter Zusatz von PreBsaft 13-16tagiger Kaninchenembryonen ge
ziichtet, so wurden sie innerhalb von 2-6 Tagen voilkommen nekrotisch; 
PreBsaft alterer Embryonen oder Blutplasma junger Tiere gab bessere Resultate. 
Am besten aber gelang die Ziichtung im Blutplasma erwachsener Kaninchen. 
Die Explantate konnten in diesem Faile 31/ 2 Monate lang geziichtet werden. 
Das Alter des Ziichtungsmediums wirkte sich auch auf die GroBe der Kern
volumina aus, insofern Explantate von :3 Monate alten Kaninchen bei Ziichtung 
im Blutplasma eines erwachsenen Tieres Kernvolumina wie in der erwachsenen 
Hypophyse, bei Ziichtung im PreBsaft von 21 tagigen Embryonen dagegen die 
groBeren Kernvolumina eines Embryos dieses Alters zeigten. 

Die Vorderlappenkulturen scheinen unter normalen Bedingungen gewohn
lich in Form stark wuchernder Epithelmembranen auszuwachsen. Dabei wird 
iibereinstimmend angegeben, daB das epitheliale Gewebe weitaus iiberwiegt, 
wahrend der mesenchymale Anteil stark zuriickgedrangt ist, so daB es in kurzer 
Zeit gelingt, Reinkulturen von Epithelgewebe zu gewinnen. Die letzteren zeigen 
polygonale Form; sie stehen iiber die zwischen den Zellen sichtbaren Inter
cellularspalten hinweg durch feine Intercellularbriicken miteinander in Ver
bindung. Die Wachstumsform der epithelialen Vorderlappenkulturen wird, wie 
auch sonst, natiirlich weitgehend durch die Beschaffenheit des Mediums beein
fluBt. Dabei ist von Bedeutung, daB die aus Vorderlappengewebe geziichteten 
EpithelzeIlen in besonderem MaBe die Fahigkeit besitzen, das Plasma zu ver
fliissigen. Nach KASAHARA iibertreffen sie hierin aIle anderen Zellarten normaler 
Gewebe. Infolgedessen kann es sehr leicht zu Abanderungen des membranosen 
Wachstums kommen. KASAHARA beobachtete neben Epithelmembranen noch 
7 weitere Wachstumsformen (Epithelinseln, Epithelringe, Epithelstrange, 
Epithelisation des Mutterstiickes, epitheliales Syncytium, Epithelperlen und 
Konglomerate, isolierte EpithelzeIlen). 

Was den Charakter der aus Vorderlappengewebe geziichteten Epithelzellen 
betrifft, so stimmen fast aIle Angaben dahin iiberein, daB schlieBlich jegliche 
spezifische Granulierung der Zellen verschwindet. Der Zeitpunkt des volligen 
Verschwindens wird jedoch verschieden angegeben. Nach KASAHARA unter
scheiden sich die geziichteten V orderla ppenzellen schon nach wenigen Tagen 
von den in vivo vorhandenen. Sie gleichen weder eosinophilen noch basophilen 
oder HauptzeIlen, sondern haben das Aussehen indifferenter Epithelzellen. Sie 
sind entdifferenzierte Epithelzellen, d. h. Zellen, die sich an die abnormale, im 
Korper niemals vorhandene Umgebung angepaBt haben. Wenn in einzelnen 
dieser Zellen kolloide oder hyaline Tropfchen auftreten, so handelt es sich naeh 
KASAHARA nicht um einen DifferenzierungsprozeB, sondern um einen Vorgang, 
der als Beginn regressiver Veranderungen zu deuten ist. Er bezeichnete diese 
Zellen als "deflektierte Zellen" und nimmt an, daB sowohl "eosinophile" wie 
"basophile deflektierte ZeIlen" entstehen konnen. In den Gewebekulturen 
GAILLARDS scheinen sich die granulierten Zellen des Vorderlappens langer 
erhalten zu haben als bei KASAHARA; denn GAILLARD gibt an, daB in den ZeIl
membranen der Waehstumszone anfangs die gleichen Zelltypen vorkommen 
wie im zentralen Gewebsfragment und erst nach mehreren Passagen von chromo
phoben (besser gesagt entdifferenzierten) Zellen vollig verdrangt werden. Dann 
traten wahrend einer Beobachtungsdauer von 3 Monaten keine wichtigen 
Veranderungen mehr auf. Das Vorderlappengewebe bewahrt also nach GAILLARD 
im Plasma des erwachsenen Tieres einerseits am langsten seine urspriingliche 
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Struktur, andererseits entsteht nach einigen spezifischen Veranderungen ein 
relativ stabiler Zustand, bei dem die Vorderlappenzellen ein gleichbleibendes 
undifferenziertes Aussehen annehmen. In den Kulturen von LEWIS (1936) 
behielten die Epithelzellen des Vorderlappens, wie ich den kurzen Angaben 
von STREETER (1938) entnehme, ihre Differenzierung und fuhren fort ihre 
spezifischen Granula zu bilden; doch wurden diese sparlicher als im Original
gewebe. 

Unter bestimmten Bedingungen glaubt KASAHARA (1935b) eine Redifferen
zierung dieser entdifferenzierten Zellen erzielen zu konnen. Es ist dazu notig, 
daB die entdifferenzierten Vorderlappenzellen zuerst unter reichlicher Ver
sorgung mit Sauerstoff in einem Medium, das als wirksamste wachstums
stimulierende Substanz Placentaextrakt enthalt, zu reichlichem Wachstum 
gebracht und dann fur 3-7 Tage bei niederer Temperatur (28-30°) gehalten 
werden. Unter diesen Voraussetzungen solI es nach KASAHARA gelingen, die 
entdifferenzierten Zellen wieder in typische eosinophile und chromophobe Zellen 
zu verwandeln. Auch basophile Zellen sollen auftreten, doch halt KASAHARA 
daruber noch weitere Untersuchungen fUr notwendig. 

Bei Zusatz von Tusche zeigen die aus Vorderlappen gezuchteten Epithel
zellen eine starke phagocytare Fahigkeit (KASAHARA). 

Bemerkenswert ist, daB Hypophysenvorderlappenkulturen auf gleichzeitig 
mitgezuchtete Osteoblasten einen starken wachstumserregenden EinfluB aus
uben (GAILLARD). Diese Wirkung ist auch nach 23tagiger Kultur, wenn nur 
noch entdifferenzierte Zellen ubrig sind, noch ungeschwacht vorhanden. 

In Gewebekulturen von Vorder- mit Zwischenlappen treten nach 
KASAHARA Epithelzellen, Endothelzellen und Histiocyten auf. Die Epithel
zellen sind von jenen, die in reinen Vorderlappenkulturen wachsen, schwer zu 
unterscheiden. 

In Hinterlappenkulturen entwickeln sich nach KASAHARA im Gegensatze 
zu den Vorderlappenkulturen vor allem Endothelzellen, Histiocyten und Fibro
blasten. Die Endothelzellen treten in Membranform, als cellulares Netzwerk, 
in Form von Zellstrangen oder als freie Zellen auf. In einzelnen Kulturen wuchsen 
auch Epithelzellen, die KASAHARA auf aus Vorderlappen oder Pars intermedia 
eingewanderte Elemente zuruckfUhrt. In Kulturen von jungen Tieren glaubt 
KASAHARA auch eine Auswanderung von uberlebenden Nervenzellen und eine 
Entwicklung von Nervenfasern beobachtet zu haben. Die Zellen sollen vom 
Mutterfragment ins Plasma auswandern, wo sie einen bis zu 1 mm langen, nicht 
verzweigten Fortsatz aussenden, der in einer Endplatte oder mit kurzen, finger
formigen Kolben endigt. Die "Nervenfaser" kann auch eine kurze spindel
formige Anschwellung zeigen und farbt sich ebenso wie der Zelleib intensiv mit 
Hamatoxylin. Den Kern beschreibt KASAHARA als chromatinreich. KASAHARA 
legt dem Befund, der ubrigens nur mit jungem, nicht mit erwachsenem Hinter
lappengewebe und auch dann nur vereinzelt zu erhalten war, insofern Bedeutung 
bei, als durch ihn das Vorkommen von Nervenzellen im Hinterlappen erwiesen 
wurde. Es ist indessen sehr fraglich, ob es sich dabei wirklich um Ganglienzellen 
handelt. Die in Abb.38 der Arbeit wiedergegebene Zelle ist jedenfalls nicht 
beweisend. Es konnte sich hier auch um einen aus dem Mutterstuck ausge
schwemmten Faserpituicyten handeln. 

Wie sich die Nervenfasern und Pituicyten in der Gewebekultur verhalten, 
bedarf noch naherer Untersuchung. 

Fur die schon bei Besprechung der embryonalen Implantationsversuche 
beriibrte Frage, wie weit die Ausbildung des Zwischenlappens durch eine In
duktionswirkung des Hinterlappens beeinflul3t wird, sind Explantationsversuche 
von GAILLARD (1927) von Interesse. Der Autor zuchtete Fragmente von Vorder-
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lappen und von Hinterlappen in einem Kulturtropfen, derart, daB beide Stuck
chen Seite an Seite lagen. In 85 % der FaIle bildete das Vorderlappengewebe 
an der Beruhrungsstelle mit dem Hinterlappengewebe eine zwischenlappen
artige Struktur aus, insofern die chromophilen Zellen verschwanden und Cysten 
auftraten. Wurde an Stelle von Hinterlappen Hoden, Schilddruse, Nebenniere, 
Placenta, Corpus luteum oder osteogenes Gewebe verwendet, so blieb die Er
scheinung aus. GAILLARD folgert daraus, daB die Struktur der Pars intermedia 
und Pars tuberalis durch einen direkten EinfluB des Hinterlappens oder Hypo
physenstiels auf den ihnen anliegenden Teil des Vorderlappens hervorgerufen 
wird. 

Was die Frage der Hormonproduktion in Gewebekulturen betrifft, so fanden ANDERSON 
und HAYMAKER, daB die Zellen der Pars intermedia nach 6tagiger Ziichtung in Carrel
flaschen ihre Fahigkeit zur Produktion von Melanophorenhormon noch bewahrt hatten, 
wahrend eine Produktion von Wachstumshormon seitens der Vorderlappenzellen nicht 
nachgewiesen werden konnte. Auch der Nachweis von gonadotropem Hormon in Kulturen 
erwachsener Muusehypophysen miBlang (ENGEL und WERBER 1937a). Dagegen stellten 
GEILING und LEWIS (1935) in Hinterlappenkulturen von Ratte und Mau8, die etwas Inter
mediagewebe enthielten, Vasopressin wie Melanophorenhormon fest. Zwischenlappen
kulturen besaBen nur Melanophorenwirkung. CUTTING und LEWIS, die Rattenvorderlappen 
nach der Rollmethode von GEy-LEWIS ziichteten, folgern aus ihren Versuchen, daB diese 
Gewebekulturen weder thyreotropes noch adrenotropes oder gonadotropes Hormon liefern. 
Positive Wirkungen, die bei Injektion von Nahrfliissigkeit in den ersten 10-20 Tagen 
(in Spuren auch zwischen 40.-50. Tag) auftraten, fiihren sie auf Beimengungen aus dem 
autolytisch zerfallenden Mutterstiick zuriick. Spater entnommene Nahrfliissigkeit war 
wirkungslos. 

K. Die Beeinflussung des Hypopbysenhildes 
durch innere und au.Bere Faktoren. 

In diesem Abschnitt soIl ein "(jberblick uber die Veranderungen gegeben 
werden, die durch experimentelle Eingriffe und Einwirkungen oder gleichsinnige 
pathologische Prozesse am normalen histologischen Bild der Hypophyse hervor
gerufen werden. Die physiologischen Veranderungen, die im Rahmen des 
Geschlechtszyklus sowie bei Schwangerschaft auftreten, wurden schon 
in vorausgehenden Abschnitten besprochen (s. S. 188-197; ferner S. 203-215). 
Dabei wurde auch die Beeinflussung des Zellbildes normaler Drusen durch 
Placenta, Chorion, Schwangerenharn, Follikelhormon und Luteo
hormon besprochen (S.215-224). Auf eine zusammenfassende Darstellung 
der Altersveranderungen der Hypophyse wird verzichtet, da diese bereits 
bei den einzelnen Drusenabschnitten gesondert besprochen wurden. 

Schrifttum iiber Altersveranderungen der Hypophyse: ANDREIS 1934, LUCIEN 1909, 
1929, ROMEIS 1932. Beobachtungen an senilen Rattenhypophysen bei WOLFE, BRYAN und 
WRIGHT (1938). 

1. Die Beeinfiussung der Hypophyse durch Stijrungen 
im endokrinen System. 

a) Die Wirkung der Keimdriisen auf das Strukturbild der Hypophyse. 

IX) Die Wirkung des Keimdrusenmangels auf die tierische Hypophyse. 

1905 beobachtete FICHERA als erster, daB die Wegnahme der Keimdrusen 
bei den verschiedensten Tierarten (Rind, Biiftel, Meerschweinchen, Kaninchen, 
Haushuhn) zu einer wesentlichen Gewichtszunahme der Hypophyse fuhrt. Die 
Feststellung ist um so bedeutsamer, als die von FICHERA bei kastrierten Tieren 
gefundenen Hypophysengewichte durchgehends uber dem Schwankungsbereich 
der normalen Drusen liegen (s. Tabelle 20). Histologisch trifft FICHERA neben 
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einer Erweiterung der GefiWe eine starke Vermehrung der eosinophilen Zellen 
an, die zum Teil auffallend vergroBert sind. 

Die Beobachtungen FICHERAS wurden in der Folgezeit von einer Reihe 
von Autoren bei den verschiedensten Tierarten (auf die Veranderungen beim 
Menschen soIl spater eingegangen werden) bestatigt. Dabei zeigte sich aller

dings auch, daB die Ver
Tabelle 20. Gewichtsverhalten der Hypophyse haltnisse, namentlich in 

nach Kastra tion. Nach FICHJ;mA. histologischer Hinsicht, ver-

Hahn. 
Kapaun 
Stier . 
Ochs . .... 
Buffel, normal . 
Buffel, kastriert. 

Durch- 'I'T . t· b't I schnittsgew. ana .JOns reI e
l
, 

in cg ill cg 

1,33 
2,67 
3,35 
4,46 
1,80 
3,45 

1,29-1,45 
2,48-2,75 
3,00-4,10 
4,15-5,12 
1,70-1,96 
3,10-3,90 i 

Zahl der wickelter sind, als anfang-
Tiere lich nach den Beobachtun-

50 
50 

5 
5 
5 
5 

gen von FICHERA zu erwar
ten war. 1m nachfolgenden 
sei nun zunachst eine all
gemeine Zusammenstellung 
der Ergebnisse des vor
liegenden Schrifttums ge
geben. 

Eine VergroBerung der Hypophyse nach Kastration fanden beim 
Kaninchen: CIMORONI (1908), KOLDE (1912), BRAUER (1929), SMITH, SEVERING
HAUS und LEONARD (1933), letztere beim <;J starker als beim d'); bei Ratten: 
BIEDL und ZACHERL (1912), HATAI (1913, beim d' starker als beim <;J), SCHLEIDT 
(1914), ADDISON (1917), KOJIMA (1917), IZUMI (1922), MOTHRAN und CRAMER 
(1923), NUKARIYA (1926), SCHENK (1927), SATWORNITZKAJA (1927), LEHMANN 
(1928), KINUGASA (1930), ANDERSEN und KENNEDY (1933, nur beim Mannchen), 
STEIN (1933), ELLISON und WOLFE (1935) (s. auch S.521), LAWLESS (1936). 
Bei M eerschweinchen: KOLDE (1912), TUCHMANN (1937); bei Hunden: CIMORONI 
(1908), TRAUTMANN (1909), PARHON und GOLDSTEIN (1909), OBROSSOW (1918); 
bei Katzen: TRAUTMANN (1909), SCHENK (1927); bei Ochsen: TRAUTMANN (1909), 
WITTEK (1913), ROSTA (1931, bei der Kuh); bei Pferden: TRAUTMANN, der 
auch bei Esel, Scha/, Ziege eine VergroBerung beobachtete; beim Schwein: 
KOSTNER (1931); bei Kapaunen: MARASSINI und LUCIANI (1911), MASSAGLIA 
(1920); bei Tauben: SCHOOLEY (1937). 

Diesen positiven Befunden steht eine kleinere Zahl von negativen gegenuber; 
so stellen MARASSINI und LUCIANI das Auftreten einer HypophysenvergroBerung 
bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hunden, Ochsen und Hammeln in Abrede, 
LIVINGSTONE (1916) fur das mannliche und weibliche Kaninchen, BAKER (1928) 
fUr das Schwein. KUHN (1910) fand bei seinen Messungen an 70 Wallachen 
sogar eine Verkleinerung der Hypophyse (Wallach im Durchschnitt 2,432 g; 
Stute 2,645 g, Hengst 2,701 g). Auch der von SAITO (1923) fur Wallachen 
gefundene Durchschnittswert von 1,76 g liegt unter dem Wert, den er fur nicht
trachtige Stuten (1,84 g) fand. SCHONBERG und SAKAGUCm (1917) fanden die 
Hypophyse des Ochsen im Durchschnitt zwar urn 1 g schwerer als die des 
Stieres (4,35 g gegen 3,34 g), so daB ihre Durchschnittswerte mit denen FICHERAS 
fast ubereinstimmen, in den Einzelwerten bekamen sie aber so starke Uber
schneidungen, daB sie die KastrationsvergroBerung der Hypophyse als in
konstant bezeichnen. 

Die Ergebnisse sind also zum Teil widersprechend. 1m ganzen genommen 
durfte es aber doch feststehen, daB es bei einer Reihe von Tierarten nach 
Kastration zu einer deutlichen VergroBerung der Hypophyse kommt. 
Dabei spielt ohne Frage auch der Zeitraum, der zwischen Kastration und 
Untersuchung verflossen ist, eine wichtige Rolle. Als Beispiel fuhre ich die 
Feststellungen SCHOOLEYS (1937) bei der Taube an, bei der 1,3 Monate nach 



Die Beeinflussung des Hypophysenhildes durch innere und auBere Faktoren. 519 

del' Kastration noch keine VergroBerung, 1,7 Monate p. op. dagegen eine 801che 
von durchschnittlich 50% festzustellen war. 

DaB auch das Geschlecht fUr das Gewichtsverhalten der Hypophyse nach 
Kastration von Bedeutung sein kann, zeigen Untersuchungen bei del' Ratte. 

Die Hypophyse infantiler und erwachsener Mannchen vergroBert sich 
nach Kastration; so ergab sich bei den Wagungen von ELLISON und WOLFE 
(1935) im Durchschnitt ein Gewichtsanstieg von 7,5 mg normal auf 13,0 mg 
(180 Tage p. op.). Bei Weibchen dagegen zeigt das Gewicht der Hypophyse 
nach der Kastration entweder keine Anderung (ANDERSEN und KENNEDY 1933, 
FREUDENBERGER und BnJLETER 1935), nur geringe VergroBerung (HALPERN 
und D'AMOUR 1936) odeI' sogar Abnahme (ANDERSEN 1935, BILLETER 1935). 
LANSON, HELLER und SEVERINGHAUS (1937), die die Frage statistisch unter
suchten, fanden das Durchschnittsgewicht del' Hypophyse bei Weibchen 20 Tage 
nach del' Kastration unverandert. Das verschiedene Verhalten von mannlicher 
und weiblicher RattenhypophY8e gegenuber der Kastration wird neuerlich auch 
durch eine Arbeit von BROLIN (1940) bekraftigt. Der Autor steUte bei Ratten
mannchen, die im Alter von 8 Monaten kastriert waren, 30 Tage nach der 
Operation eine deutliche VergroBerung, bei entsprechenden Weibchen eine 
statistisch gesicherte Abnahme des Vorderlappens fest. 

Verabreichung von Follikelhormon fUhrt bei mannlichen wie weib
lichen Rattenkastraten zu einer Gewichtszunahme der Hypophyse (LEIBY 1933, 
KORENSCHEVSKY und DENNISON 1934, ANDERSEN 1935, ELLISON und BURCH 
1936, GRUMBRECHT 1936, HALPERN und D'AMOUR 1936, McEwEN, SELYE und 
COLLIP 1936, NELSON 1936, WOLFE 1937). LAUSON, HELLER und SEVERINGHAUS 
(1937) fanden sie beim Weibchen auch statistisch gesichert; sie steigt prozentual 
mit del' Hohe der Dosis. 

Auch bei nichtkastrierten, erwachsenen Mannchen und Weibchen kommt es 
nach Verabreichung von Follikelhormon zu einer VergroBerung der Hypophyse 
KORENSCHEVSKY und DENNISON 1934, SELYE, COLLIP und THOMSON 1935, 
WOLFE 19:35, 1937, HALPERN und D'AMOUR 1936, NELSON 1936); bei nicht
kastrierten infantilen Weibchen bleibt sie dagegen aus (LEONARD, MEYER und 
HISAW 1931, SELYE, COLLIP und THOMSON 1935, ELLISON und BURCH 1936, 
FREUDENBERGER und CLAUSEN 1937). 

Aus den Untersuchungen von STEIN (1933) geht hervor, daB die VergroBerung 
bei del' Ratte VOl' aHem den Vorderlappen betrifft, dessen absolutes wie relatives 
Gewicht bei den kastrierten Tieren erhoht ist. Das absolute Gewicht von 
Zwischenlappen und Hinterlappen del' Kastraten zeigt gegenuber dem del' 
Kontrollen keinen Unterschied. 

Sehr gegensatzlich sind die Angaben uber das histologische Verhalten 
der Kastrationshypophyse; bald wird diese, bald jene Zellform als verandert 
beschrieben, bald uberhaupt jede Veranderung in Abrede gestellt. 

Eine Vermehrung del' eosinophilen Zellen beschreiben bei Ratten: 
IZUMI (1922), LEHMANN (1928), besonders bei Spatkastraten; STEIN (1933); 
bei Kaninchen: CIMORONI (1908), KOLDE (1912), BRAUER (1928); bei 
.1I1eerschweinchen: KOLDE (1912), TUCHMANN (1937); bei Katzen und Hunden: 
CIMORONI (1908), PARHON und GOLDSTEIN (1909), TRAUTMANN (1909), OBROS
sow (1918), BERBLINGER (1932); beim Fferd: TRAUTMANN (1909); beim Ochsen: 
SCHLEE (1909), SCHONBE1W und SAKAGUCHI (1917). 

Eine A bnahme del' Eosinophilen findet bei Ratten: SCHLEIDT (1914); hei 
Meerschweinchen (maBig): KIRKMAN (1937); keine betrachtlicheAbnahme del' 
Zahl, dagegen eine Abnahme der GroBe undFarhbarkeit derEosinophilen 
beobachteten hei Ratten: ADDISON (1917), NUKARIYA (1926), SEVERINGHAUS 
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(1934); beim Ochsen: WITTEK (1913), beim Schwein: KOSTNER (1931), bei der 
Taube: SCHOOLEY (1938). 

tJber eine Zunahme der Basophilen berichten bei Ratten: ADDISON (1917), 
lliYAMI (1919), NUK.A:RIYA (1926), SCHENK (1927), SATWORNITZKAJA (1927), 
LEHMANN (1928), STEIN (1933, geringe Zunahme), SEVERINGHAUS (1934), 
DESCLIN (1934), ELLISON und WOLFE (1935), GATZ (1938); beim Meerschwein
chen: NELSON (1934), KIRKMAN (1937); beim Kaninchen: SMITH, SEVERINGHAUS 
und LEONARD (1933); bei Ochsen: SCHLEE (1922); beim j ungen Hund: OBROS
sow (1919), bei der Taube: SCHOOLEY (1938). 

Eine Vermehrung der chromopho ben Zellen trifft OKINTSCHITZ (1914) 
beim Kaninchen, SCHONBERG und SAKAGUCHI beim Stier. 

Eine Abnahme der chromophoben Zellen findet bei der Ratte: 
NUKARIYA (1927), ferner LEHMANN (1928), STEIN (1933). 

Das Auftreten von groBen, blasigen Zellen (Kastrationszellen) 
beobachten bei der Ratte: BIEDL und ZACHERL (1912), SCHLEIDT (1914), 
ADDISON (1917), HAYOMI (1919), IZUMI (1922), NUKARIYA (1926), SCHENK (1927), 
SATWORNITZKAJA (1927), STEIN (1933), DESCLIN (1934), ELLISON und WOLFE 
(1935), GATZ (1938); beim Hund: BIEDL (1916); beim Kaninchen: CLAUBERG 
(1936); beim Ochsen: SCHONBERG und SAKAGUCHI; beim Kapaun: MARASSINI 
und LUCIANI. 

Keine cell ulare Veranderungen finden MARASSINI und LUCIANI beim 
Kaninchen, Meerschweinchen, Hund, Hammel und OCMen, WITTEK beim OCMen, 
KilliN beim P/erd, SCHENK beim Kaninchen und bei der Katze. 

Das histologische Bild der Kastrationshypophyse ist demnach in 
der vorliegenden Literatur, selbst wenn man die VerhaItnisse beim Menschen 
zunachst ganz auBer Betracht laBt und nur die bei Versuchstieren gewonnenen 
Ergebnisse beriicksichtigt, nichts weniger als einheitlich. Zum nicht geringen 
Teil beruht dies auf methodischen Mangeln der Untersuchung. Namentlich 
die aIteren Autoren griinden ihre SchluBfolgerungen oft auf Praparate, die fiir 
die Unterscheidung der einzelnen Zellarten wenig geeignet sind. So fiihrt 
besonders Hamatoxylin-Eosinfarbung leicht zu Verwechslungen, da sich bei 
langer dauernder Einwirkung des Eosins sehr haufig auch Zellen rot anfarben, 
die sich mit Hille besserer Methoden unschwer als nicht eosinophil erkennen 
lassen. 

Weiterhin scheint aber auch ein EinfluB der Tierart zu bestehen, insofern 
der Umfang der morphologisch erkennbaren Veranderungen bei gewissen Tier
arten groBer ist als bei anderen. Eine eingehendere Charakterisierung dieser 
Unterschiede ist jedoch noch nicht moglich, da es an vergleichbarem Versuchs
material, das unter einheitlichen Gesichtspunkten gewonnen wurde, fehIt. 
Gegenseitige Vergleiche beliebiger Friih- und Spatstadien von verschiedenen 
Tierarten bringen wenig Aufklarung, zumal das Bild der Hypophyse auch nach 
Ausbildung der Kastrationszeichen, wie unter anderem die Untersuchungen 
von ELLISON und WOLFE (1935) zeigen, nicht unverandert bleibt. 

In welchem Umfang der Zeitpunkt der Kastration fiir die Unstimmig
keiten in der Literatur von Bedeutung ist, laBt sich schwer entscheiden. Bei 
Ratten scheint er von geringerer Bedeutung zu sein. Denn nach SCHENK treten 
die Kastrationserscheinungen der Hypophyse bei friih- wie spatkastrierten 
Tieren in gleicher Weise auf, selbst wenn die Kastration schon lange vor der 
Geschlechtsreife stattgefunden hat. GOLDHAMMER und KRAINER (1937) 
kastrierten mannliche Ratten schon 24 Stunden nach der Geburt und fanden 
in der Hypophyse dieser Tiere nach 22 bzw. 29 Tagen Veranderungen im Sinne 
einer Kastrationshypophyse. NaturgemaB waren sie bei den 3 Wochen alten 
Tieren quantitativ schwacher ausgebildet als bei den 4 Wochen alten und bei 
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diesen wieder geringer als bei Tieren, deren Hypophyse erst zur Zeit der volIen 
Geschlechtsreife untersucht wurde - es bedarf eben einer gewissen Zeit, bis 
die Veranderungen voll entwickelt sind - qualitativ waren sie aber gleich. 

Bei anderen Tierarten mag der Zeitpunkt der Kastration, namentlich 
ob sie vor oder nach der Geschlechtsreife stattfindet, fill das AusmaB der Ver
anderungen im Vorderlappen vielleicht von groBerer Bedeutung sein. So be
richtet OBROSSOW, daB die Vermehrung der Eosinophilen bei Hunden, die im 
geschlechtsreifen Zustand kastriert wurden, starker ausgepragt ist, als bei jung 
kastrierten, wahrend die durch die Kastration bedingte GroBenzunahme der 
Hypophyse bei letzteren betrachtlicher sein soll. 

Nach dieser allgemeinen Ubersicht sei noch etwas naher auf die Kastra
tionsveranderungen der Rattenhypophyse eingegangen, die dank ihres 
charakteristischen Bildes wie ihrer leichten, sicheren Reproduzierbarkeit fill die 
experimentelle Forschung auch als Test besondere Bedeutung gewonnen haben. 
Die histologischen Veranderungen sind durch die Arbeiten von ADDISON, 
NUKARIYA, SCHENK, LEHMANN, SATWORNITZKAJA, DESCLIN, ELLISON und WOLFE, 
MARTINS und DE MELLO, GUYER und CLAUS, GATZ eingehend untersucht. 

Die erste Erscheinung, die in der Rattenhypophyse nach Wegnahme der 
Hoden oder Ovarien hervortritt, besteht in einem raschen Anwachsen der 
Zahl der Basophilen. Ihre Vermehrung macht sich nach DESCLIN (1934) 
schon 3 Tage nach der Kastration bemerkbar. Diese Beobachtung findet ihre Be
statigung in den Zahlenanalysen von ELLISON und WOLFE (1934), nach welchen 
die Durchschnittsmenge der Basophilen 5 Tage nach der Operation bei weiblichen 
Ratten mit 6,3 % an der oberen Grenze der normalen Schwankungsbreite liegt 
(normaler Durchschnittswert 4,6%). 10 Tage nach der Kastration laBt der 
Durchschnittswert von 8,6% mit Sicherheit eine ganz ausgesprochene Ver
mehrung der Basophilen erkennen. 30 Tage nach dem Eingriff haben die Baso
philen mit einem Durchschnitt von 14,2% den Hohepunkt ihrer Vermehrung 
erreicht. 1m weiteren Verlauf kommt es dann zu einem allmahlichen Absinken 
(60Tage: 12,8%; 90Tage: 8,8%; 120Tage 6,5%; 237Tage: 4,9%; 500Tage: 3%). 

In der Hypophyse der mannlichen Ratte, in der schon normal die Baso
philen etwas reichlicher sind als beim weiblichen Tier (5,5% gegen 4,6%), fanden 
ELLISON und WOLFE (1935) die nach der Kastration eintretende Vermehrung 
noch etwas starker. Der Hohepunkt ihres Anstieges wird hier mit 17 % erst 
am 55. Tag erreicht. Auch hier geht dann die Zahl der Basophilen langsam 
zUrUck (120 Tage nach der Operation 10,6%; 180 Tage: 7,0%). Bei beiden 
Geschlechtern ist die Abnahme der Basophilen durch ihre zunehmende Um
wandlung in Kastrationszellen bedingt. 

POMERAT (1939) fand bei Rattenkastraten nach Colchicininjektion die mitotische Tiitig
keit der Eosinophilen und Chromophoben gegeniiber nicht kastrierten Tieren kaum beein
fluBt; bei den Basophilen der Kastraten war dagegen nahezu die dreifache Zahl an Mitosen 
festzustellen. 

Strukturell zeigt sich als erstes Symptom der Kastrationshypophyse eine 
auBergewohnliche VergroBerung des Zelleibes der Basophilen, die sehr 
bald als cytoplasmareiche rundliche oder polygonale Zellen hervortreten. Sie 
finden sich einzeln im ganzen Vorderla ppen, besonders reichlich a ber sind sie 
im Verbreitungsgebiet der Basophilen anzutreffen, wo sie auch am friihesten 
auftreten. Hier konnen sie ganze Zellstrange einnehmen (s. Abb.338. Man 
vergleiche damit die bei derselben VergroBerung aufgenommene Abb. 337 einer 
normalen Rattenhypophyse.) 

Das Cytoplasma der vergroBerten Zellen enthalt ziemlich grobe, nicht sehr 
dicht liegende, oft flockig aussehende Granulationen, die sich bei Azanfarbung 
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oder MANNscher Farbung blau, bei DOMINICI violett £arben. Neben dem blaschen
formigen exzentrisch gelegenen Kern findet sich eine sehr ausgesprochene 
"Macula" (Centroplasma). Der Golgiapparat ist zumeist sehr groil, so daB 
er schon in gewohnlichen Praparaten im Negativbild als ringfiirmiges ungefarbtes 
Gebilde hervortritt und anfanglich als charakteristische Kastrationsveranderung 
gewertet wurde (s. auch S. 102). 

1m weiteren Verlauf verwandelt sich ein groiler Teil dieser hypertrophischen 
Basophilen in sog. "Kastrationszellen"l. Dabei treten im Cytoplasma zu
nachst einige kleine, mit Kolloid gefiillte Vakuolen auf, die wahrscheinlich 
durch Verfliissigung verklumpter Granula entstehen und gewohnlich sehr bald 
zu einer groileren verschmelzen. Durch zunehmende Ausdehnung der Vakuole 

Abb.337. Vorderlappen einer normalen 21/, Jahre alten miinnlichen Ratte. Fix. Zenker. Paraffin 7 p. Azan. 
1 : 515. 

werden Kern und Netzapparat immer mehr gegen eine Seite der Zelle gedrangt. 
Schlieillich nimmt die Vakuole beinahe den ganzen Zelleib ein, wahrend 
das Cytoplasma mit dem oft zusammengedriickten Kern auf eine schmale 
Randzone beschrankt ist. In dieser Weise entstehen die "Siegelringformen" 
SCHLEIDTS, die der Kastratenhypophyse ein iiberaus charakteristisches Aussehen 
verleihen (s. Abb. 338). In vollentwickelten Kastrationszellen finden sich an 
Stelle des Netzapparates oft nur noch einige Kornchen- oder fadenartige Reste 
vor. Der Kern ist nicht selten pyknotisch. 

Der Inhalt der Vakuole zeigt je nach der Fixierung ein verschiedenes Aus
sehen. Bei Fixierung nach REGAUD oder CHAMPY ist er kolloidartig geronnen 
und flillt die ganze Vakuole aus. Er farbt sich bei Azan- oder MALLoRY-Farbung 
in diesen Praparaten blaulich. Nach Fixierung in sublimathaltigen Losungen 
oder in BOUINscher Fliissigkeit ist der Inhalt im Inneren der Vakuole feinkornig, 
flockig, grobkornig, schollig oder fadenartig niedergeschlagen. Die Ausfallungen 
tingieren sich bei Azan£arbung rotlich; gelegentlich traf ich zwischen den roten 
Konglomeraten auch einzelne blau gefarbte Kiirnchen an. Die physikalische 

1 GATZ (1938) schliigt statt dessen die Bezeichnung "Sterilitiitszellen" vor, da ihr 
Auftreten nicht von der Kastration abhiingt, sondern von einem Verlust des normalen 
Keimepithels, der auch durch zahlreiche andere Faktoren, wie artifizieller Kryptorchismus, 
Rontgenbestrahlung, Vasektomie, Senilitiit bedingt sein kann. 
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Beschaffenheit des Vakuoleninhaltes scheint auch durch die jeweiligen Versuchs
bedingungen beeinfluf3t zu werden. In dem in Abb.339 wiedergegebenen 

Abb.338. Hypertrophische basophile Zellcn aus dem VorderJappen eines 21/2 Jahre alten Rattenkastraten. 
Die Kastration erfoigte 8 'rage nach Geburt. Kz Kastrationszelle mit siegciringartigem Cytoplasmaieib und 

groIler Vakuole. Fix. Zenker. Paraffin 7 p. Azan. 1: 515. 

11 .11 

Abb. 339. Kastrationszellcn (Kz) und hypertrophische basophile Zellen (hB) aus dcm Vorderiappen des gieichen 
Kastraten wie in Abb. 338. Sc Sinuscapillare. Fix. Zenker. Paraffin 7 p. Azan. 1: 515. 

Fall laf3t sich aus der Art der Gerinnselbildung schlief3en, daf3 der Inhalt 
relativ diinnfliissig war. Moglicherweise spielt dabei die lange Versuchsdauer 
(Kastration 21/2 Jahre vor Fixierung) eine Rolle. 
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1m frischen oder formolfixierten Praparat wird der Inhalt der Vakuole 
weder mit Sudan noch Nilblausulfat gefarbt. Er enthalt weder Neutralfette 
noch Lipoide oder Cholesterinester (SATWORNITZKAJA). Mit der Kolloidfarbung 
nach E. KRAUS farbt er sich rot (NUKARIYA), ebenso nach DOMINICI (DESCLIN). 
Ihrem ganzen Verhalten nach ist die in den Kastrationszellen aufgespeicherte 
Substanz von dem Kolloid des normalen Vorderlappens zweifellos verschieden. 
Nach GATZ (1938) entspricht sie gespeichertem gonadotropem Hormon. 

Die vollentwickelten Kastrationszellen erreichen eine betrachtliche GroBe 
(etwa 25 X 30 Il). In einzelnen dieser groBen Zellen kommt es zu einem teil
weisen Verschwinden des Kolloids (vielleicht richtiger gesagt zu einer Ver
fliissigung des Kolloids, R.) aus der groBen Vakuole, was sich im fixierten 
Praparat in Gestalt rundlicher das Kolloid durchsetzender Locher bemerkbar 
macht. ELLISON und WOLFE deuten diese von ihnen beobachtete Erscheinung 
als regressive Veranderung ; sie bezeichnen den V organg als "sekundare 
Vakuolisation". COLLIP, SELYE und WILLIAMSON (1938) beobachteten in den 
nach chronischer Verabreichung eines Vorderlappenextraktes aufgetretenen 
Kastrationszellen, daB jeweils 2-3 der Siegelringzellen unter Verfliissigung 
einschmelzen und durch ZusammenfluB einer groBen Zahl solcher Elemente 
wahre Cysten entstehen. 

Die Kastrationszellen wurden bei der Ratte erstmals von BIEDL (1912) an 
Hand der Praparate von ZACHERL beschrieben und vermutungsweise als End
stadium des Sekretionsprozesses der Eosinophilen bezeichnet. Auch SCHONBERG 
und SAKAGUCHI sowie IZUMI leiten sie von den Eosinophilen her, was daraus 
verstandlich ist, daB sich die hypertrophischen Basophilen wie die Kastrations
zellen bei einfacher Hamalaun-Eosinfarbung rotlich farben. Spater wiesen 
ADDISON, NUKARIYA, SCHENK, SATWORNITZKAJA, DESCLIN, ELLISON und WOLFE, 
GATZ u. a. nach, daB sich die Kastrationszellen unter zunehmender Vakuoli
sierung aus Basophilen entwickeln. 

In den letzten Jahren nahm MOLLER,CHRISTENSEN (1935) noch eine Entstehung aus 
eosinophilen Zellen an (Farbung mit Hamatoxylin-Eosin!), wahrend MULLER und MULLER 
(1937) sie vorwiegend von basophilen, in sehr beschranktem MaB auch von eosinophilen 
Zellen herleiten. Die als Beleg fiir letzteres beigegebene Mikrophotographie erweckt den 
Verdacht, daB die Autoren irrtumlich eine eosinophile Zelle, die eine Chromophobe umfaBt 
(vgl. S. 145 die Endocytogenesebilder von COLLIN), fUr eine Siegelringzelle halten. Die 
Herkunft der Kastrationszellen aus eosinophilen Zellen ist also auch durch diese Arbeiten 
nicht bewiesen. 

Was den Zeitpunkt des Auftretens und das Mengenverhaltnis der 
K a s t rat ion s z ell e n betrifft, so findet sie DESCLIN vereinzelt schon wenige 
Tage nach der Kastration vor. Nach ELLISON und WOLFE dagegen sind sie 
in den ersten Wochen noch sehr sparlich (d' 15 Tage p. op. 0,2 %, ~. 30 Tage 
p. op. 0,9 % ), nehmen aber dann rasch an Zahl zu. J edenfalls kann man 2 bis 
3 Monate nach dem Eingriff mit Sicherheit damit rechnen, sie in reichlicher 
Zahl anzutreffen.Der Hohepunkt der Veranderungen wird nach SATWORNITZ
KAJA etwa 70-lO0 Tage p.op. erreicht, yom 115. bis 120. Tag an solI eine 
Abnahme der Kastrationszellen zu bemerken sein. NUKARIYA findet die Ver
anderungen jedoch auch lO Monate nach der Kastration noch in unverminderter 
Starke vor. Aus den Zahlenangaben von ELLISON und WOLFE ist zu ent
nehmen, daB 180 bz,,:,_ 120 Tage nach der Operation ein Hohepunkt erreicht 
wird, nach des sen Uberschreiten der Prozentsatz der Kastrationszellen urn 
Geringes zuriickgeht. In eigenen Versuchen treffe ich hypertrophische Baso
phile wie typische Kastrationszellen noch 21/2 Jahre p. op. in sehr groBer Zahl 
an (s. Abb. 338 und 339). 

Neben den Kastrationszellen beschreiben ELLISON und WOLFE noch einen 
zweiten ZeIItypus ("spongy" type of basophils, "SchwammzeIIen"). Er 
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entsteht dadurch, daB im Cytoplasma einzeIner hypertrophischer Basophilen 
zahlreiche kleine Vakuolen auftreten, die den ZeUen ein schwammartig durch
lOchertes Aussehen verleihen. Die Vakuolen enthalten kein farbbares KoUoid. 
Die Autoren nehmen an, daB diese ZeUen nicht Vorstufen der Kastrationszellen 
sind, sondern einen eigenen Zelltypus darsteUen. Sie sind yom 15. Tag an 
nachzuweisen. 

"Ober das Verhalten der eosinophilen Zellen in der Hypophyse der 
Rattenkastraten finden sich selbst in der Literatur der letzten Jahre recht 
widersprechende Angaben. Nach NUKARIYA zeigen die Eosinophilen in der 
vollentwickeIten Kastratenhypophyse hinsichtlich Zahl und Verteilung keine 
wesentliche Abweichung yom Normalbild, jedoch ist des ofteren eine Abnahme 
ihrer Granulationen sowie eine maBige Zunahme ihrer ZelIgroBe zu beobachten. 
LEHMANN (1927) halt dagegen daran fest, daB die Eosinophilen namentlich bei 
Spatbeobachtung (9 Monate p. op.) vermehrt sind. SEVERINGHAUS (1934) spricht 
von einer wesentlichen Verkleinerung der Eosinophilen und DESCLIN (1934) 
findet sie ihrem Aussehen nach unverandert, an Zahl aber vermindert. Am 
eingehendsten sind auch hier wieder die Untersuchungen von ELLISON und 
WOLFE (1934, 1935), aus welchen hervorgeht, daB bei weiblichen Kastraten 
wahrend der ersten 60 Tage ein leichter Anstieg im Prozentgehalt der Eosino
philen festzusteUen ist, der spater wieder zuriickgeht. Bei mannlichen Kastraten 
dagegen kommt es zu einer leichten Abnahme des Prozentsatzes; ausgesprochene 
Veranderungen wurden jedoch nicht beobachtet. Das Kolloid finden ELLISON 
und WOLFE in den HypophysenspaIten bei weiblichen wie mannlichen Ratten
kastraten vermehrt. ALLANSON (1937) konnte nach Kastration bei den Eosino
philen keine GroBenanderung feststellen. GATZ (1938) beobachtete nach Verlust 
des Keimepithels eine fortschreitende Atrophie der Eosinophilen, die sich auf 
Cytoplasma, Kern und Golgimaterial erstreckt. 

Bei diesem charakteristischen VerhaIten der Hypophyse kastrierter Ratten 
soUte man erwarten, daB sich auch bei anderen Tierarten ahnliche sinnfalIige 
Veranderungen nachweisen lieBen. Das scheint jedoch nach den bisher vor
liegenden Beobachtungen nur in beschranktem MaBe der Fall zu sein. So konnte 
SCHENK trotz seiner Erfahrungen an der Ratte weder bei Kaninchen noch Katzen 
ahnlich tiefgreifende Veranderungen auffinden. Auch MARASSINI und LUCIANI 
stellen bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hunden, Hammeln und Ochsen eine 
Veranderung der Zellstruktur in Abrede. Nur BIEDL beobachtete bei einem 
Hund 4 Jahre nach der Kastration groBe blasige Zellen, die er den Kastrations
zellen der Rattenhypophyse gleichsetzt. 1m iibrigen findet man meist nur die 
Angabe einer Vermehrung der eosinophilen Zellen (s. die "Obersicht auf S.519), 
die indessen gewohnlich auf Schatzung einzelner Schnitte, nicht auf exakter 
Analyse beruht. Bei 4-12 Monate alten M eerschweinchenkastraten beschreibt 
NELSON (1935 b) eine schwache, aber unverkennbare Vermehrung der Basophile~, 
die in ihrem AusmaB jedoch hinter dem Befund bei Ratten zuriickbleibt. Es 
fehlen auch vakuolisierte Kastrationszellen. Als charakteristisch hebt NELSON 
die Anordnung der Zellen in foUikelahnlichen, mit Kolloid versehenen ZelI
nestern hervor. In der Hypophyse kryptorcher Meerschweinchen treten ahnliche 
Veranderungen auf wie bei kastrierten, aber langsamer (NELSON, 1935b). Nach 
KmKMAN (1937) kommt es bei Meerschweinchenkastraten beiderlei Geschlechts 
zu einer Vermehrung der relativen Zahl und GroBe der dunklen granulareichen 
Basophilen, die yom 3. Monat an statistisch nachweisbar wird. Eine Zunahme 
der hellen Basophilen ist dagegen statistisch nicht gesichert. Die Eosinophilen 
nehmen an Zahl und GroBe abo Der Effekt ist bei Weibchen starker als bei 
Mannchen. Besondere Kastrationszellen treten nicht auf. Das Kolloid nimmt 
etwas zu. 1m Gegensatze dazu beobachtet TUCHMANN (1927) beim- kastrierten 
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Meerschweinchen eine starke Vermehrung der Eosinophilen, die auch groBer 
und granulareicher werden. 

Bei Kaninchen beobachteten SMITH, SEVERINGHAUS und LEONARD (1933) 
eine starke Vermehrung der basophilen Zellen, wahrend die Eosinophilen eine 
Abschwachung ihrer Farbbarkeit zeigten. Den Kastrationszellen der Ratten ver
gleichbare vakuolisierte Elemente waren dagegen nicht festzustellen. Hervor
gehoben wird noch die ungleichmaBige Verteilung der Zellen: so besteht der 
zentrale Teil des Vorderlappens beim Kastraten fast ganzlich aus Basophilen. 
In der Peripherie dagegen treten die Eosinophilen starker hervor. CLAUBERG 
(1936) findet auch beim Kaninchen den Kastrationszellen der Ratte vergleichbare 
Veranderungen. Die Entwicklung groBer, blasig aufgetrie bener Zellen mit blaB 
gefarbtem Kern und Cytoplasma solI aber beim Kaninchen viel langsamer vor 
sich gehen als bei der Ratte und sich iiber Monate erstrecken. Eine spontane 
Riickbildung der Veranderungen konnte CLAUBERG auch nach 2 Jahren nicht 
beobachten. 

BeimZiesel kommt es nach NELSON (1936) nach Kastration zu einer Zunahme 
der Basophilen. Kastrationszellen treten jedoch nicht auf. SCHOOLEY (1937) 
fand 21/2 Monate nach Kastration eine Abnahme und Atrophie der Eosino
philen, eine Zunahme von GroBe und Zahl der Basophilen. Die letzteren, die 
das Bild beherrschen, zeigen das histologische Bild aktiver Hormonproduktion. 
Ringzellen treten nicht auf, das Cytoplasma ist jedoch stark vakuolisiert. 

In der Taubenhypophyse treten nach Kastration nach SATWORNITZKAJA 
(1928) nur vermehrte Ubergangsformen von Eosinophilen und Basophilen auf. 

So ist bis jetzt also keine Tierart bekannt, in deren Hypophyse nach 
Kastration so leicht erkennbare, augenfallige Veranderungen auftreten, wie bei 
der Ratte. Bei dieser aber laBt sich die Reaktion so miihelos und sicher erzielen, 
daB sie schon vielfach als Testmethode zu Untersuchungen einschlagiger 
Probleme verwendet wurde. Dabei galt es vor allem festzustellen, welcher der 
verschiedenen Keimdriisenanteile mit den Zellen des Vorderlappens in Korre
lation steht. Werden die histologischen Kastrationsveranderungen des Vorder
lappens durch Schadigung des Samenepithels, der SERToLIschen oder LEYDIG
schen Zellen des Hodens bedingt? Die Losung dieser Fragestellung wurde auf 
mehrfachem Wege versucht. 

Bei kiinstlichem Kryptorchismus durch Verlagerung der Hoden nach 
der SANDschen Technik trafen MARTINS und ROCHA (1931), sowie MARTINS 
und DE MELLO (1934) bei Ratten das typische Bild der Kastrationshypophyse 
an: Zunahme der basophilen und Abnahme der chromophoben Zellen, Erscheinen 
von Kastrationszellen, geringe Vermehrung der Eosinophilen. Die Hodenkanal
chen zeigten in diesen Versuchen die typischen Degenerationserscheinungen des 
Samenepithels. Die akzessorischen Geschlechtsdriisen waren bei den Kryptorchen 
bemerkenswerterweise voll entwickelt. Das maskulinisierende Hormon wurde 
demnach in einer fUr ihre Vollentwicklung hinreichenden Menge abgesondert. 
Trotzdem traten in der Hypophyse die typischen Kastrationserscheinungen auf. 
Dies spricht nach MARTINS und MELLO (1935) fiir die endokrine Rolle des 
ausgeschalteten Samenepithels. In entsprechenden Versuchen von DESCLIN 
(1934) boten die verlagerten Hoden 3-8 Monate spater ein wechselndes Aussehen: 
die einen zeigten in den Samenkanalchen vollstandige Degeneration des sperma
togenetischen Anteils bis auf die SERToLI-Zellen, andere dagegen nur unvoll
standige, obwohl auch sie im Abdomen lagen. Die Samenblasen waren in allen 
Fallen groB, turgescent, mit opaker Fliissigkeit gefiillt und mit Sekretgranula 
versehen. Der Hypophysenvorderlappen aber verhielt sich bei den einen wie 
bei den anderen wie nach Kastration. ELLISON und WOLFE (1935) dagegen 
fanden die Veranderungen des Vorderlappens bei experimentellem Krypt-
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orchismus bedeutend schwacher entwickelt als nach Kastration, obwohl die 
Hoden auch in ihren Versuchen stark verkleinert und die Samenkanalchen 
bis auf die basalen Keimzellen und die SERTOLI-Zellen degeneriert waren. 
Prostata und Samenblasen waren 180 Tage p. op. kaum verkleinert. Trotzdem 
war die Hypophyse im ganzen nicht vergroBert. Die Basophilen waren nur 
wenig vermehrt (8,1 % gegen 5,5% normal) und nur um Geringes groBer als 
normal, die Kastrationszellen sparlich (2,8% gegen 9,5% beim Vollkastraten). 
"Obereinstimmend damit fanden auch NELSON und GATZ die Veranderungen 
bei kryptorchen Ratten schwacher ausgepragt. 

Bei Unterbindung des Samenleiters bietet die Hypophyse nach 
DESCLIN (1934) 4-7 Monate nach dem Eingriff das gleiche Bild wie nach 
Kastration, obwohl die Hodenkanalchen der vasektomierten Ratten zum iiber
wiegenden Teil normale Spermatogenese zeigen. Eine Hypertrophie der LEYDIG
schen Zellen fehlte, die Samenblasen waren normal ausgebildet. Auch VAN 

WAGENEN (1925) hat das Auftreten von Kastrationszellen nach Unterbindung 
der Vasa efferentia festgestellt ebenso, wenn auch nur in abgeschwachten MaBe, 
GATZ (1937b) nach Vasoligatur wie Vasektomie. 

In der Hypophyse von Ratten, deren Hoden durch Einwirkung von 
Rontgenstrahlen schwer geschadigt waren, treten nach SCHENK (1927) 
gleichartige Veranderungen wie nach Kastration auf, aber langsamer und in 
viel geringerem MaBe. In den Versuchen von DESCLIN wurden die Tiere 20, 
50 oder 60 Tage nach der Bestrahlung getotet. Die Hoden besitzen noch etwa 
1/4 ihrer normalen GroBe und zeigen verschiedene Grade der Schadigung von 
vollstandigem Untergang des Samenepithels bis zu unvollstandiger Degeneration, 
wahrend SERToLI-Zellen und LEYDIGSche Zellen stets gut erhalten sind. Die 
Samenblasen zeigen keine Riickbildung. In allen Fallen sind im Vorderlappen 
die Basophilen vermehrt und typische Kastrationszellen vorhanden; selbst 
dann, wenn einer der Hoden der Zerstorung entging. 

Auch Senilitat fiihrt nach GATZ (1937b) beiRatten zu prinzipiell ahnlichen 
Veranderungen der Hypophyse, wenn sie auch graduell hinter der Wirkung 
eines totalen Keimdriisenausfalles zuriickbleiben. 

Aus all diesen Versuchen geht zunachst hervor, daB der Hypophysen
vorderlappen namentlich bei der mannlichen Ratte gegeniiber 
Eingriffen an der Keimdriise iiberaus empfindlich ist. Nach den 
DEscLINschen Versuchen wiirde er ja schon auf eine einfache Verminderung 
der Hodenmasse auf die Hillte durch halbseitige Kastration mit morphologischen 
Veranderungen reagieren. Auffallend ist das divergente Verhalten von Vorder
lappen und akzessorischen Geschlechtsdriisen. Denn wahrend die letzteren auch 
bei Kryptorchen, vasektomierten oder bestrahlten Ratten den Ausbildungs
zustand eines geschlechtsreifen Tieres bewahren, kommt es im Vorderlappen bei 
all diesen Eingriffen zu typischen Kastrationsveranderungen. Schon MOTTRAM 
und CRAMER (1923), die iibereinstimmende Beobachtungen an radiumbestrahlten 
Ratten machten, kamen dadurch zur Annahme, daB im Hoden zwei Hormone 
entstehen: eines im interstitiellen Gewebe und ein zweites im Samenepithel. 
Das erstere ist bei den Versuchstieren vorhanden und erhalt die akzessorischen 
Geschlechtsdriisen in normalem Zustand. Das letztere dagegen fehlt und dadurch 
kommt es zu den Veranderungen in der Hypophyse. Auch MARTINS und seine 
Mitarbeiter ROCHA und DE MELLO, sowie DESCLIN erblicken in dem Ausfall 
ihrer Versuche einen Beweis dafiir, daB sich die hormonale Tatigkeit des Hodens 
nicht auf die Zwischenzellen beschrankt, sondern auch dem Keimepithel zu
kommt. Gerade das von den Samenzellen gelieferte Hormon ist es nach den 
genannten Autoren, das den Vorderlappen beeinfluBt, wahrend das Hormon 
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des Zwischengewebes allein die normale Struktur des Vorderlappens nicht zu 
erhalten vermag. 

So bestechend diese Deutung auch ist, so ist sie doch zur Zeit noch nicht 
einwandfrei erwiesen. Mit Recht macht NELSON (1933d) darauf aufmerksam, 
daB sich das widersprechende Verhalten von akzessorischen Geschlechtsdriisen 
und Hypophysenvorderlappen auch dadurch erklaren lieBe, daB bei Fehlen 
des Keimepithels von den Zwischenzellen nicht die notige Menge von Hoden
hormon geliefert werden kann. Sie reicht zwar hin, um die akzessorischen 
Organe auf normalem oder fast normalem Ausbildungszustand zu erhalten, 
ist aber nicht geniigend, um das gleiche beim Hypophysenvorderlappen zu be
wirken. NELSON stiitzt sich dabei auf die Beobachtung (1933a), daB eine Dosis 
von Hodenhormon, die bei kastrierten Ratten Prostata und Samenblasen wieder 
in normalen Ausbildungsstand brachte, noch nicht hinreichte, um die Kastrations
veranderungen der Hypophyse zum Schwinden zu bringen. Jedenfalls sprechen 
diese Versuche dafiir, daB die Reizschwelle von Hypophyse und von akzessori
schen Geschlechtsorganen gegeniiber dem Hodenhormon verschieden ist. Es 
darf auch nicht vergessen werden, daB die Kastrationsveranderung der Hypo
physe bei experimentellem Kryptorchismus, Vasektomie, Rontgenbestrahlung 
usw. nach den Arbeiten von SCHENK, NELSON, ELLISON und WOLFE, GATZ u. a. 
im Gegensatze zur Darstellung DESCLINS doch nicht das AusmaB erreichen wie 
es bei Vollkastration der Fall ist. Anscheinend iibt die Anwesenheit des 
degenerierenden Samenepithels und der Zwischenzellen eine abschwachende 
Wirkung auf die Hypophysenveriinderungen aus. 

(J) Die Wirkung des Keimdriisenmangels auf die menschliche 
Hypophyse. 

Das Beobachtungsmaterial, das iiber die Wirkung der Kastration oder des 
Keimdriisenausfalls auf die Hypophyse des M enschen vorliegt, erlaubt es bis 
jetzt noch nicht, ein klares Bild der Kastrationshypophyse zu zeichnen. Wie 
ein Blick auf die Zusammenstellung der Tabelle 21 lehrt, sind die Befunde der 
einzelnen Autoren sehr widerspruchsvoll. 1m Grunde genommen ist das gar 
nicht iiberraschend, da es sich ja dabei nicht um ein unter einheitlichen Voraus
setzung gewonnenes Versuchsmaterial handelt, sondern um KrankheitsfaIle, bei 
denen sich Wirkung von Kastration und Krankheit oft in schwer trennbarer 
Weise kombiniert. Dazu kommen die Mangel, die durch den Erhaltungszustand 
von Sektionsmaterial und die oft nicht hinreichende Untersuchungstechnik 
gegeben sind. 

Was die GroBe des Organes betrifft, so geht die landlaufige Ansicht 
wohl unter dem EinfluB der Beobachtungen FICHERAS und anderer Autoren an 
tierischem Material haufig dahin, daB die Kastratenhypophyse auch beim 
Menschen wesentlich vergroBert ist. Die bisher vorliegenden Gewichtswerte 
vermogen diese Auffassung nicht zu stiitzen; nach ihnen zu urteilen, beantwortet 
die menschliche Hypophyse den Keimdriisenausfall mit keiner oder zum 
mindesten mit keiner nennenswerten VergroBerung. Verschiedene Autoren, wie 
TANDLER und GROSS, KOCH wollten eine solche sogar aus der SeIlagroBe des 
Kastratenschiidels oder aus dem Rontgenbild entnehmen. Auf die Bedenken, 
die diesem Vorgehen entgegenstehen, wurde speziell fiir die Verhaltnisse bei 
Kastraten von WAGENSEIL (1927, 1933) hingewiesen (s. auch S. 51f£'). Nach 
ihm konnte ein einheitlicher Kastrationseffekt auf die GroBe der menschlichen 
Hypophyse nicht nachgewiesen werden. Die Annahme von GARFUNKEL (1924), 
daB das Gewicht der Hypophyse bei eunuchoidem Hochwuchs vermindert, bei 
eunuchoidem Fettwuchs dagegen vermehrt sei, wird schon durch die FaIle 
von ALTMANN widerlegt. 
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Tabelle 21. Der EinfluB des Keimdriisenmangels auf den VDrderlappen der 
menschlichen Hypophyse . 

... .p 

" ..:: EinfluB auf Jahres· Art der ;~ '0 
Uutersucher "" zahl Beeinflussuug ",Fi C!:>;a 

N ~ die GroBe das Zellbild der Hypophyse 

KON 1908 Kastration 6 <j2 maBig I Bedeutende Vermehrung der 
vergr. Eo. VergroBerung der Bas. 

KOLDE 1912 Kastration 1 <j2 nicht Zunahme von Eo. und Bas. 
vergr. auf Kosten der Haupt-

zellen. 
RassLE 1914 Kast,ration 28 <j2 wechselnd Reichtum an Eo., Hetero-

nicht topie des. Armut an Bas., 
wesentl. im iibrigen Bild nicht ein-
vergr. heitlich. 

BERBLINGER . 1920 Rontgen- 1 <j2 Adenomartige Zunahme der 
1931 kastration Eo., Degen.veranderg. der 

Bas. 
OLIVET 1923 Anovarie 1 <j2 "normal- V ermehrung der Eo. 

groB" 
Vermehrung der Eo. RAND ERATH 1925 Anovarie 1 <j2 klein 

SCIWRMANN 1927 Anovarie 1 <j2 1,05g Herdformige Vermehrung der 
Eo. 

RassLE und 
WALLART. 1930 Anovarie 1 <j2 Ig I Eosinophilie, Hyperplasie. 

PmLIPP. 1930 Kastration 10 <j2 Starke Vermehrung der Eo., 
die in einigen Driisen 

BORAK und WIND-
auBergewohnlich groB sind. 

HOLZ 1931 Rontgen- 1 <j2 Starke Vermehrung der Eo., 
kastration Zunahme der Bas. 

BERBLINGER . 1932 Kastration 16 <j2 zum Teil In 7 Fallen bedeutende Zu· 
vergr. nahme der Eo., in 6 ge-

ringer, in 2 Zunahme de r 
Baso. 

BIGGART. 1934 Kastration 3 <j2 nicht vergr. Vermehrung der Bas. 
KON 1908 Kastration 1 3 maBig Vermehrung der Hauptz. Ab-

vergr. nahme von Eo. und Bas. 
GARFUNKEL 1924 Eunuchoider 1 3 nicht vergr. Abnahme der Eo. und Bas. 

Hochwuchs Auftreten von Hauptzelle 
mit Schwangerschafts-
charakt. 

n 

Eunuchoider 1 3 vergr. Hauptzellen wie voraus-
Fettwuchs gehend, dazu reichlich 

Chromophile. 
WAGENSEIL 1927 Kastration 1 3 nicht vergr. Relative Eosinophilie. 

Eunuchoid 1 3 nicht vergr. Nicht untersucht. 
BERBLINGER . 1928 Hoden- 2 J nicht vergr. Starke Vermehrung der Eo 

atrophie 1m einen Fall adenom 
artige Hauptzellenwuche 

ALTMANN 1930 Anorchie 1 J vergr. 
rung. 

Vermehrung der Eo.; Ver 
groBerung der Hauptz. 

Spatkastrat. 1 J Zunahme und Vergr. der 
Hauptz. GroBe Eo. 

Eunuchoide 11 J Hauptz. oft vermehrt u. hy-
pertrophisch. Eo. oft seh r 

19341 Spatkastrat. 11 
zahlreich. 

BIGGART. J schwach Starke Vermehrung der Bas. 
vergr. 

Histologisch wird als Folge der Kastration vielfach eine Vermehrung der 
eosinophilen Zellen hervorgehoben. Auch BERBLINGER (1932) kommt bei 
Besprechung der von ihm selbst beobachteten Fane und der einschlagigen 
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Literatur zu dem Ergebnis, daB es "nach postpuberaler Kastration wie in der 
Folge angeborenen Eierstockmangel, ferner nach Rontgenbestrahlung der 
Ovarien und bei schweren Hodenatrophien zu einer deutlich erkennbaren 
Vermehrung der eosinophilen Epithelien des menschlichen Hirnanhanges" 
kommt. "Diese ist die haufigste Reaktion auf den Ausfall oder auf die 
erhebliche Einschrankung inkretorischer Keimdriisentatigkeit." Doch trifft die 
in Rede stehende Veranderung des Vorderlappens auch nach BERBLINGER 
nicht konstant auf; im iibrigen ist sie weder von der Dauer des Kastrations
zustandes noch vom Zeitpunkt der Kastration abhangig. Die Abnahme der 
Basophilen bezeichnet BERBLINGER als inkonstante Reaktion auf den Keim
driisena usfall. 

1m Gegensatze dazu schildert BIGGART (1934) als charakteristische Verande
rung der menschlichen Kastrationshypophyse eine merkliche Vermehrung der 
basophilen Zellen, in welchen ihm zudem Vakuolen und Kolloidtropfen 
auffallen. BIGGART stiitzt sich dabei auf die Befunde, die er in der Hypophyse 
von 4 menschlichen Spatkastraten erheben konnte. Der Autor glaubt, daB 
auch in den Fallen von JUTAKA KON nicht eine Vermehrung der eosinophilen, 
sondern der basophilen Zellen vorgelegen habe. KON habe sich durch die von 
ihm angewandte Farbemethode von SCHMIDT tauschen lassen, bei der sich die 
IX-Granula mit dem basischen Farbstoff farben. Es mag sein, daB das zutrifft, 
doch werden damit die Befunde von ALTMANN, BERBLINGER, PHILIPP, SCHUR
MANN und andere Autoren (s. Tabelle 21) nicht erklart, zu welchen auch BIGGART 
nicht SteHung nimmt. Eine Zunahme der Basophilen (und noch mehr der 
Eosinophilen) wird sonst nur in einem von BORAK und WINDHOLZ untersuchten 
Fall von Rontgenkastration mitgeteilt, wahrend BERBLINGER (1920, 1931) in 
einem ahnlichen Fall besonders groBe Eosinophile, hypertrophische Haupt
zellen und Entartungsvorgange an den Basophilen sah. Nach alldem erscheint 
eine Vermehrung der Basophilen als allgemeine Kastra tionsfolge 
beim Menschen noch nicht gesichert, man wird aber bei kiinftigen Fallen 
das Verhalten der Basophilen besonders beriicksichtigen miissen, da eine Beein
flussung dieser Zellen im Sinne einer Vermehrung mit den Erfahrungen des 
Tierexperimentes gut iibereinstimmen wiirde. AuBerdem ist bekannt, daB 
sich auch die menschliche Kastratenhypophyse durch erhohten Gehalt an 
gonadotropem Hormon auszeichnet und daB im Harn des menschlichen Kastraten 
Prolan auftritt (PEIRSON 1932). 

Da Frauen iiber 60 Jahre in gewissem Sinne als physiologische Kastraten 
betrachtet werden konnen, sind im vorliegenden Zusammenhang auch Angaben 
iiber das Verhalten dieser Altershypophysen von Interesse. SEVERINGHAUS 
(1937) findet bei ihnen die Basophilen schatzungsweise vermehrt. In einem Fall 
boten sie auch das Bild starker Entgranulierung. Die Unterschiede, die RAS
MUSSEN bei der numerischen Analyse von weiblichen Altershypophysen ermittelte, 
sind indessen nicht sehr groB: Er fand bei Frauen iiber 50 Jahren nur um 1,7% 
mehr Basophile als bei Frauen zwischen 16 und 49 Jahren, wahrend die Eosino
philen um 5,9% vermindert waren. 

SchlieBlich wird von einzelnen Autoren wie ALTMANN, GARFUNKEL auch 
eine Vermehrung und VergroBerung der Hauptzellen beschrieben. 
Auch BIGGART erwahnt das Auftreten groBer chromophober Zellen, in welchen 
er des Ofteren das Vorkommen von Vakuolen beobachtet. Ein Teil dieser 
Zellen enthalt auch einige basophile Granulationen, was BIGGART veranlaBt, 
sie als Ubergangsstadien zu basophilen Zellen zu deuten. GARFUNKEL findet 
bei Eunuchoiden "eine groBe Anzahl ungewohnlicher abweichender Zellformen, 
die ebenfalls wie die eosinophilen und basophilen Zellen einen breiteren Proto
plasmaleib besitzen, von rundlicher, ovaler bis polygonaler Gestalt sind, die 
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aber ein etwas blasser eosinrosa gefarbtes, ganz homogenes Protoplasma besitzen 
und sich durch unscharfe Zellgrenzen auszeichnen". GARFUNKEL glaubt, daB 
die fraglichen Zellen teils den Ubergangszellen KRAUS', teils den Schwanger
schaftszellen ERDHEIMS auBerordentlich nahestehen oder mit ihnen identisch 
sind. DAYTON beschreibt im Vorderlappen einer 35jahrigen, die nur einmal im 
15. Lebensjahr menstruierte, groBe Zellen mit hellrosa gefarbtem, fein und locker 
granuliertem, scharf begrenztem Cytoplasma. Die nach seinen Angaben normaler
weise nicht vorkommenden Zellen waren in diesem FaIle von Keimdrusen
unterfunktion in sehr groBer Zahl vorhanden. Vermutlich handelt es sich bei 
all diesen Zellen um groBe y-Zellen und in Entgranulierung begriffene <5-Zellen, 
wie sie in allen gut fixierten menschlichen Hypophysen anzutreffen sind. Jeden
falls fehlt bis jetzt der Beweis dafiir, daB es sich um eine durch den Keim
drusenausfall bedingte charakteristische Veranderung des Vorderlappens handelt. 

Wie man sieht, ist das histologische Bild der menschlichen Kastrationshypo
physe noch weitgehend ungeklart und es wird noch zahlreicher Beobaehtungen 
an gut erhaltenen Organen bedurfen, ehe die Art ihrer morphologischen Reak
tion sichergestellt ist. Vor allem ware es dringend notig, statt der Schatzungen 
nach einzelnen Sehnitten oder an Stelle der methodiseh unzulanglich dureh
gefiihrten Zahlungen einzelner Gesichtsfelder, wie sie von einigen Autoren 
vorgenommen wurden, Analysen nach den von RASMUSSEN oder WOLFE aus
gearbeiteten Verfahren durchzufuhren. 

y) Die Wirkung der Keimdrusensubstitution auf das Kastrationsbild 
der Hypophyse. 

Schon SCHLEIDT (1914) berichtet, daB er in der Rattenhypophyse das Auf
treten der Kastrationszellen durch gleiehzeitige Transplantation von Keim
drusengewebe zu verhuten vermochte. LEHMANN (1928)brachte die Kastrations
zellen durch eine erfolgreiehe Transplantation von Hoden- oder Eierstock
gewebe wieder zur Ruekbildung, nahm dabei aber das Bestehen einer Geschlechts
spezifitat an; zu Unrecht, da die Veranderungen in der Hypophyse kastrierter 
Rattenmannchen auch durch Eierstocktransplantate verhiitet oder riickgangig 
gemacht werden und umgekehrt (SCHLEIDT 1914, HATERIUS und NELSON 1932). 
Das Hormon scheint im Hoden schon friihzeitig in hinreichender Menge auf
zutreten; denn nach TURNER (1937) werden die cellularen Veranderungen des 
Vorderlappens schon durch die Transplantation von Hoden der neugeborenen 
Ratte in die vordere Augenkammer verzogert. 

Versuche, das gleiche durch Extraktinjektionen zu erzielen, waren anfanglich 
erfolglos. So erwies sich die intraperitoneale Injektion von frischem Hoden
extrakt oder von Sperma in den Versuchen NUKARIYAB (1926) als unwirksam. 
Auch Follikulininjektionen brachten die Kastrationszellen in den Versuehen 
von ZONDEK und BERBLINGER (1931) sowie FLUHMANN und v. KULCHAR (1931) 
nicht zum Schwinden. Diese anfanglichen MiBerfolge erklaren sieh, wie HOHLWEG 
und DOHRN (1931, 1932) uberzeugend naehwiesen, aus zu geringer Dosierung 
und zu kurzer Versuchsdauer. Wird dagegen eine hinreiehende Hormonmenge 
verabreicht (z. B. taglich mindestens 5-6 RE Follikelhormon iiber eine Dauer 
von 3 Wochen), so laBt sich bei friihzeitiger Anwendung nicht nur das Auftreten 
der Kastrationserscheinungen verhuten, sondern es gelingt auch, das schon 
vollentwickelte Bild der Kastrationshypophyse wieder in das einer normalen 
Hypophyse zuriickzuverwandeln. Dabei benotigt das Mannchen etwa die 
sechsfache Menge an Follikelhormon wie das Weibchen. Ubereinstimmende 
Ergebnisse erhielt NELSON (1933b, 1935a) sowie NELSON und GALLAGHER (1936) 
mit Follikelhormon (Oestrin) und Hodenhormon. Auffallenderweise war von 
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letzterem auch beim Mannchen eine 5-6mal hohere Dosis notig als beim 
Weibchen. Ja SCHOELLER, DOHRN und HOHLWEG (1936), die mit sehr reinen 
Substanzen arbeiteten, kamen zu dem Ergebnis, "daB man zur Verhinderung 
der Kastl'ationsveranderungen des Vorderlappens beim Mann chen mehrere 
hundertmal so viel von den bisher bekannten mannlichen Wirkstoffen 
benotigt, als man dazu yom weiblichen Hormon bedarf". Urn das Auftreten 
der Kastrationszellen mit Sicherheit zu verhindern, sind beim erwachsenen 
Mannchen im Mittel 0,15 y Oestradiolbenzoat notig oder 150 y Testosteron
propionat, 300 y Testosteron oder 2000 y Androsteron. Beim erwachsenen 
Weibchen sind 0,3 y Oestradiolbenzoat notig, von Andl'osteron nur 1500 y, 
die Dosen von Testosteron und Testosteronpropionat liegen fUr beide Ge
schlechter gleich. Bei unreifen Tieren (29-33 g) sind die benotigten Dosen 
bedeutend kleiner. Nach KORENSCHEVSKY, DENNISON und SIMPSON (1935) 
laBt sich die vergroBerte Hypophyse von Rattenkastraten durch Androsteron, 
Androstanediol und Oestron wieder auf das normale Gewicht bringen; auch 
die histologische Struktur wird teilweise wieder hergestellt. Mit Testosteron 
und Testosteronpropionat wurde die Ruckkehr ZUlli normalen Gewicht nur 
unvollstandig erzielt (KORENSCHEVSKY, DENNISON und ELDRIDGE 1937). 
WOLFE und HAMILTON (1937a) verhinderten das Auftreten der Hypophysen
veranderungen bei unreifen Rattenkastraten durch lOmalige Injektion von 
taglich 500 y Testosteron, Testosteronpropionat oder Testosteronacetat. Die 
Wirkung des Follikelhormons (Estron) auf den Vorderlappen kastrierter Ratten
weibchen wird teilweise unterdruckt, wenn gleichzeitig Testosteronacetat ver
braucht wird (WOLFE und HAMILTON 1937b). 

Nach ALLANSON (1937) kommt es in der Hypophyse der Rattenkastraten auf 
die Hormonbehandlung hin zuerst zu einer stufenweisen Abnahme der Zahl 
der vergroBerten Basophilen. Sie verschwinden zuerst im Innern des Vorder
lappens, spater auch an der Peripherie. Die relative Zahl von Basophilen und 
Chromophoben kehrt so zur Norm zuruck. AnschlieBend kommt es zu einer 
Verkleinerung und zahlenmaBigen Reduktion der Kastrationszellen, die eben
falls zuerst im Innern des Vorderlappens einsetzt. In der Randzone verschwieden 
sie dagegen, wie auch HALPERN und D'AMOUR (1936) nach 8 Wochen langer Ver
abreichung groBer Dosen von Oestrin feststellten, nur sehr langsam. ALLANsON 
betrachtet eine Hypophyse als erfolgreich restituiert, wenn ihre Struktur mit 
Ausnahme einzelner kleiner Kastrationszellen normal ist. Durch Androstenedion, 
Testosteron und Testosteronpropionat konnte unter 13 verschiedenen krystalli
sierten mannlichen Hormonpraparaten eine beinahe vollstandige Wiederher
stellung der Hypophyse erzielt werden. Nach WOLFE (1936) laBt sich das Auf
treten der Kastrationszellen bei Ratten durch tagliche Verabreichung von 9 bis 
10 Dihydroxy-9-1O Di-k-Propyl-9-10-Dihydro-I-2-5-6-Dibenzanthrazen verhin
dern. JACOBSEN (1939) brachte die Kastrationsveranderungen bei mannlichen 
wie weiblichen Ratten durch Verabreichung des von DODDS, GOLDBERG, LAWSON 
und ROBINSON entdeckten 4,41-DioxY-IX~-Diathylstilben (DAES) zur Ruck
bildung. 

1m Gegensatz dazu vermag reines Progestin (Luteohormon) das Bild 
der Kastrationshypophyse nicht zu beeinflussen (HOHLWEG 1935). CLAUBERG 
und BREIPOHL (1935) glaubten zwar ihm eine ahnliche Wirkung zuschreiben 
zu konnen wie dem Follikelhormon, HOHLWEG konnte jedoch nachweisen, daB 
ein derartiger Effekt nur dann eintritt, wenn das Progestin durch geringe Bei
mengungen von Follikelhormon verunreinigt ist. Durch gonadotropes Hor
mon sowie durch Prolan A und B aus Gravidenharn werden die Kastra
tionszellen der Hypophyse nicht zum Schwinden gebracht (B. ZONDEK und 
BERBLINGER 1931). 
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Die Zeitdauer, die seit der Kastration verstrichen ist, scheint 
nach den bisherigen Erfahrungen fUr die Reversibilitat des Kastratiousbildes 
der Hypophyse ohne wesentliche Bedeutung zu sein. Denn die Veranderungen 
bildeten sich in den Versuchen von CLAUBERG und BREIPOHL (1934) auch dann 
zuriick, wenn erst 3/4 Jahre nach der Kastration in der Zeit von 3 Wochen 
eine Gesamtdosis von 600-1000 ME Follikelhormon verabreicht wurde. 

Wie weitgehend dadurch die Kastrationsveranderungen der Hypophyse 
ausgeglichen werden, geht daraus hervor, daB die wiederhergestellte Kastrations
hypophyse schlieBlich auf iibermaBige Verabreichung von Follikelhormon in 
gleicher Weise reagiert wie die einer normalen geschlechtsreifen Ratte. Wird 
namlich die oben angegebene, auf 3 Wochen verteilte Gesamtdosis in der Weise 
iiberschritten, daB die Tiere iiber diese Zeit hinaus noch weiter taglich 30 ME 
Follikelhormon erhalten, so kommt es zu einer VergroBerung und Hyperamie 
des Vorderla ppens; im histologischen Bild aber sind nun zahlreiche groBe Zellen 
mit groBen, runden Kernen nachzuweisen, die sich von den friiheren Kastrations
zellen deutlich unterscheiden (CLAUBERG und BREIPOHL 1934). Es handelt sich 
zweifellos um die gleichen cellularen Veranderungen, wie sie schon S. 219ff. 
bei normalen Tieren als Folge einer Verabreichung iibermaBiger Mengen von 
Follikelhormon beschrieben wurden. DaB die dabei auftretende Zellform nicht 
die gleiche ist wie nach Kastration, geht auch daraus hervor, daB der Vorder
lappen nunmehr nur wenig oder gar kein gonadotropes Hormon enthalt (CLAU
BERG 1936), wahrend es irn Vorderlappen unbeeinfluBter Kastraten bekanntlich 
vermehrt ist. 

b) Die Bedeutung der Kastrationsveranderungen 
des Vorderlappens. ' 

Die morphologischen Veranderungen der Kastratenhypophyse gewinnen 
dadurch an Interesse, daB der Vorderlappen, wie zuerst ENGLE (1929) sowie 
EVANS und SIMPSON (1920) bei der Ratte nachwiesen, nach Kastration einen 
erhohten Gehalt an gonadotropem Hormon zeigt. Er ist im Implantations
versuch starker wirksam als der Vorderlappen geschlechtsreifer Tiere. Das gleiche 
konnte fUr den Vorderlappen kastrierter Meerschweinchen nachgewiesen werden 
(SEVERINGHAUS 1932), ebenso fiir das Kaninchen (SMITH, SEVERINGHAUS und 
LEONARD 1933), und zwar fiir beide Geschlechter (gegen WOLFE 1932). Die 
Steigerung der Wirkung ist beim Vorderlappen des Weibchens groBer als beim 
Mannchen. Auch auf Einheiten bezogen ist der weibliche Vorderlappen wirk
sarner. Es ist naheliegend und ENGLE (1920) wie EVANS und SIMPSON (1020) 
haben diese SchluBfolgerung auch langst gezogen, die Vermehrung des Gehaltes 
an gonadotropem Hormon mit der VergroBerung der Basophilen und dem Auf
treten der Kastrationszellen in Verbindung zu bringen. Bemerkenswert ist, daB 
EMERY (1932) auch im Blut kastrierter Ratten gonadotropes Hormon nach
weisen konnte, wahrend es sich beim normalen Tier dem Nachweis entzieht. 
Es ist moglich, daB namentlich wahrend der ersten Monate die Hypertrophie der 
Basophilen mit einer vermehrten Produktion und Abgabe von gonadotropem 
Hormon in Verbindung zu bringen ist, wahrend spater eine Hemmung der 
Hormonabgabe zu erhohter Speicherung und damit zur Ausbildung von Kastra
tionszellen fUhrt. 

c) Die Wirkung der Vera brei chung von Geschlechtshormonen auf 
die Hypophyse normaler nicht kastrierter Tiere. 

Die Veranderungen, die die Zufuhr von Geschlechtshormonen in der Hypo
physe normaler, nich t kastrierter Versuchstiere zur Folge hat, wurden schon 
in einem vorausgehenden Abschnitt (s. S. 210-221) beschrieben. Dazu sind 
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aus der letzten Zeit noch einige weitere Beobachtungen nachzutragen. Der 
EinfluB der Dosierung und Behandlungsdauer geht aus einer Versuchsreihe von 
WElL und ZONDEK (1939) hervor. Wurden Rattenweibchen im Laufe von 
12 Wochen 120000 Mauseeinheiten Dimenformon verabreicht, so war der Vor
derlappen durchschnittlich um das PMache vergroBert. Chromophobe, Basophile 
wie Eosinophile waren etwas vergroBert, die letzteren von 38 auf 30% ver
mindert. Nach 600000 Mauseeinheiten (in 17-30 Wochen) war der Vorder
lappen auf das Doppelte angewachsen, die Eosinophilen auf 21-28% vermindert. 
Nach 780000 Mauseeinheiten (in 32-63 Wochen) zeigte der Vorderlappen das 
3-4fache seiner normalen GroBe. AIle ZeIlarten waren stark geschwoIlen. 
Infolge der AnschweIlung kam es auch zu einer Kompression von Zwischen
und Hinterlappen. 

In den Versuchen von WETZSTEIN (1940) fiihrte die lang dauernde orale 
Verabreichung eine Menge von FoIlikelhormon, die beim kastrierten weiblichen 
Tier gerade noch Oestrus erzeugt, im Vorderlappen normaler Mannchen wie 
Weibchen, wie kastrierter Weibchen iibereinstimmend nur zu maBigen Ver
anderungen: es zeigte sich VergroBerung, Degranulation und koIloidale Degene
ration von Basophilen, deutliche Verminderung der durchschnittlichen Zahl 
sowohl der typischen wie der hypochromatischen Formen der Basophilen; Zu
nahme der KoIloidmenge und bei den weiblichen Tieren eine Erweiterung der 
Sinuscapillaren. An den Eosinophilen machte sich nur selten Granulaverlust 
bemerkbar. 

Die schon S. 220 erwahnte Feststellung, daB es nach Verabreichung starker Oestrindosen 
in der Hypophyse ofters zum Auftreten von Adenomen kommt, wurde weiterhin bestatigt. 
ZONDEK (1938) traf in der Hypophyse von Ratten, die uber 7 Monate lang wochentlich 1 mg 
Oestradiolbenzoat erhielten, in 29 von 35 Fallen Tumoren an. McEuEN, SELYE und COLLIP 
(1939) fanden bei einer Ratte, die vom 24. bis 880. Lebenstag taglich Schwangerenharn (100 
bis 150 I.E.) erhielt, ein pigmentiertes Adenom des Mittellappens vor. 

b) Die Wirkung der Scbilddruse auf das Strukturbild der Hypopbyse. 
IX) Die Wirkung des Schilddriisenausfalles auf die tierische 

Hypophyse. 
Ahnlichkeiten im histologischen Bau fiihrten ROGOWITSCH (1889) zu der 

SchluBfolgerung, daB die Hypophyse gleich der Schilddriise "eine sog. Blutdriise 
ohne Ausfiihrungsgang" ist und auch eine ihr entsprechende Bedeutung hat. 
1m Glauben, daB sich in diesem FaIle beide Organe gegenseitig vertreten konnen 
und die Entfernung des einen Organes eine erhohte Tatigkeit des anderen 
zur Folge hat, untersuchte ROGOWITSCH die Wirkung der Thyreoidektomie 
auf die histologische Struktur der Hypophyse. Er fand dabei in der Hypo
physe von Kaninchen wie Hunden wesentIiche Veranderungen, die er im Sinne 
einer erhOhten Tatigkeit deutete. Unter anderem beobachtete er auch das Auf
treten abnorm groBer, fein granulierter ZeIlen, die er von HauptzeIlen herleitete, 
ferner eine Abnahme in der Farbbarkeit der mit Pikrinsaure tingierten Chromo
philen (also der Eosinophilen), die auch erhohte Vakuolisierung zeigten. 

Der Arbeit ROGOWITSCHS folgten zahlreiche weitere Untersuchungen experimenteller 
wie morphologischer Art, die die Wirkung des Schilddriisenausfalles auf das ratselhafte 
Organ der Hypophyse zu ergriinden strebten. Die Vorstellung, daB die Hypophyse kom
pensatorisch fur die entfernte Schilddriise eintritt, fiihrte dazu, .da13 lange Zeit dem Ver
halten des Gewichts eine besondere Bedeutung beigemessen wurde. Die diesbeziiglichen 
Ergebnisse waren jedoch sehr widersprechend. So vermerken zahlreiche Autoren (STIEDA, 
GLEY, HORSLEY, HOFMEISTER, GUERRINI, LUSENA, LUCIEN und PARISOT, PARHON
GOLDSTEIN, BIEDL, ALQUIER, VIGUIER, DEGENER, WALTER, AKOPENKO, HAGENBACH, 
CYON) nach Thyreoidektomie eine VergroBerung und Gewichtszunahme der Hypophyse, 
wahrend andere, wie ROGOWITSCH, LEONHARDT, SCHWARZ, EWALD und ROCKWELL, VASSALE, 
TRAINA, THAON, CIMORONI, VERSTROETEN und V ANDENLINDEN, SIMPSON und HUNTER, 
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BERTELLI und F ALTA das Gewieht des Organs nieht oder nur unbedeutend verandert 
fanden. Die VergroBerung der Hypophyse wurde im allgemeinen einer Hypertrophie der 
Driisenzellen des Vorderlappens zugesehrieben. Eine histologiseh naehweisbare Beein
flussung des Drtisengewebes besehrieben ROGOWITSOH, STIEDA, TIZZONI und CENTANNI, 
ROSENBLATT, CIMORONI, ALQUIER. Andere Autoren wie HERRING, SOHWARZ, VASSALE, 
KATZENSTEIN, LUZZATO, VERSTROETEN und VANDENLINDEN, EDMUNDS, TATUM konnten 
im histologisehen Bilde des Vorderlappens keine Veranderungen wahrnehmen. Uber eine 
Beeinflussung des Zwisehenlappens und Hinterlappens beriehtet nur HERRING und zwar be
sehreibt er eine Vermehrung und erhohte TMigkeit der Zellen des Zwisehenlappens wie eine 
Zunahme der hyalinen und granularen Korper des Hinterlappens, die namentlieh bei Hund 
und Katze, wie aueh BIEDL (1916) bestatigte, stark hervortreten. Ein ausfiihrliehes Referat 
tiber dieses gesamte altere Sehrifttum findet sieh bei TRAUTMANN (1916). 

Bei seinen eigenen eingehenden Untersuchungen uber den EinfluB der 
Thyreoidektomie bei Ziegen kam TRAUTMANN zu dem Ergebnis, daB der Ein
griff bei diesen Tieren keine oder hochstens eine vorubergehende schwache 
Gewichtszunahme der Hypophyse nach sich zieht. Sehr betrachtlich sind 
dagegen die Veranderungen der mikroskopischen Struktur, die im Vorderlappen 
vor allem durch das Auftreten abnorm groBer, eigenartiger Zellen wechselnder 
Gestalt gekennzeichnet sind. Wie ROGOWITSCH und STIEDA leitet auch TRAUT
MANN diese veranderten Zellen von den Hauptzellen (chromophoben Zellen) 
her. In den sich langsam vergroBernden Zellen treten zuerst feine, schwach 
eosinophile Granulationen auf, die allmahlich eine kolloidartige Umwandlung 
erfahren. Dann erscheinen farblose Vakuolen, die mehr und mehr zunehmen 
und schlieBlich schaumartig den ganzen Zelleib durchsetzen. Zuletzt kommt es 
zu einem Zerfall dieser hochgradig veranderten Zellen. Die eosinophilen Zellen 
findet TRAUTMANN der Zahl nach vermehrt, ihre GroBe dagegen vermindert. 
Die basophilen Zellen sind wenig zahlreich, sonst aber unbeeinfluBt. Die Ver
anderungen entwickeln sich im allgemeinen urn so starker, je friihzeitiger die 
Tiere operiert werden. Die HypophysenhOhle der thyreoidektomierten Ziegen ist, 
namentlich bei alteren Tiere und wenn langere Zeit seit der Operation ver
strichen ist, stark erweitert und mit groBen Mengen von KoUoid gefiiUt. 1m 
Hirnteil findet TRAUTMANN Veranderungen am Gliagewebe und eine Abnahme 
der Nervenfasern, ferner mitunter machtige Pigmenthaufungen, wahrend die 
Kolloidkugeln vermindert sind. In allen Anteilen der Hypophyse kommt es 
zu einer starken Vermehrung des Bindegewebes und einer vermehrten Aus
bildung von Cysten; im Zwischenlappen trifft man oft pfiitzenartig sich aus
breitende, schwach basophile, homogene Sekretmassen. Eine GroBenzunahme 
des Zwisehenlappens konnte TRAUTMANN bei der Ziege nicht feststellen. Dies 
steht im Gegensatz zu den Beobaehtungen von HERRING und BIEDL an Hund 
und Katze; bei thyreoidektomierten Kaninchen kann der Zwischenlappen sogar 
das 6fache des normalen Volumens erreichen (BIEDL 1916). 

Wie verschieden die Hypophyse der einzelnen Tierarten auf die Thyreoid
ektomie reagiert, geht auch daraus hervor, daB TRAUTMANN die von ihm bei 
der Ziege beobachteten Veranderungen spater (1918) bei Hund und Katze weniger 
ausgepragt· fand; immerhin treten auch bei diesen schon wenige Tage nach 
der Operation eigenartige kugelige ZeUen auf, die auch CIMORONI (1907, 1908) 
Bowie KOJIMA (1917) bei thyreoidektomierten Hunden beschrieben hat. Die 
deutlich abgegrenzten Zellen, die die eosinophilen und basophilen Zellen an 
GroBe mitunter urn das 2-4fache ubertreffen, enthalten feine, locker verteilte, 
schwach acidophile Granula. Die Veranderungen schreiten hier aber nicht bis 
zur Kolloid- und Vakuolenbildung fort. Die Zellen gehen wie bei del' Ziege 
aus Hauptzellen hervor. Die Eosinophilen sind auch beim Hund erheblich 
vermehrt; die Basophilen lassen keine Besonderheit erkennen. PuGLIESE (1931) 
findet beim Hund dagegen eine starke Vermehrung del' Basophilen, sowie eine 
Hypertrophie und teilweise Degeneration del' Hauptzellen. Ferner hebt er 
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das Vorkommen von Zellen hervor, die im Innern basophile, am Rand aber 
eosinophile Granula zeigen. 

Die von TRAUTMANN beim thyreoidektomierten Hund beschriebenen Zellen 
gleichen weitgehend den "StrumazeIIen", die ich in der Hypophyse von 
Hunden fand, die mit einer Struma adenomatosa behaftet waren (ROMEIS 
1924). Auch diese Zellen entwickeln sich nach meinen Beobachtungen aus 
chromophoben Zellen (d. i. y-Zellen), wahrend SATWORNITZKAJA (1926) die bei 
Hunden nach Entfernung der Schilddruse auftretenden "Thyreoidektomie
zellen" aus Basophilen hervorgehen laBt. 

Bei der Bedeutung, die der Ratte als Versuchstier in der Hormonforschung 
zukommt, ist es von Wichtigkeit, daB sich gerade bei dieser Tierart ahnlich wie 
nach Kastration auch nach Thyreoidektomie besonders deutliche Veranderungen 
der Hypophysenstruktur einstellen. Sie wurden zum erstenmal von KOJIMA 
(1917) beschrieben, der das Auftreten groBer, geschwollener Zellen mit stark 
vakuolisiertem Cytoplasma, eine Abnahme der gewohnIichen eosinophilen und 
basophiIen Zellen, eine Zunahme des intrafollikularen Kolloids und eine Ver
dickung der Pars intermedia feststellte. 

Auch beim Kaninchen nehmen die eosinophilen ZeIlen, wie BRYANT (1930) 
beobachtete, nach Wegnahme der Schilddruse an Zahl stark ab; ja sie konnen 
in einzelnen Fallen sogar vollig verschwinden. Die VergroBerung der Hypophyse 
thyreoidektomierter Tiere fiihrt BRYANT auf eine Hypertrophie der chromo
phoben Zellen zuruck; ein Teil dieser vergroBerten Zellen vakuolisiert und lOst 
sich schlieBIich in kornige Zerfallsprodukte auf, die die Intercellularlucken 
ausfullen. 

AIl diese Beobachtungen gewannen erhohtes Interesse, als seit 1928 durch 
die Arbeiten von LOEB, ARON, SCHWARTZBACH und UHLENHUTH und anderer 
Autoren nachgewiesen wurde, daB die Hypophyse ein spezifisch auf die Schild: 
druse wirkendes Hormon absondert. Die dadurch gegebenen neuen Gesichts
punkte wurden fur die vorliegende Frage vor allem durch die aufschluBreichen 
Untersuchungen von HOHLWEG und JUNKMANN (1932) ausgewertet. Zunachst 
wiesen die genannten Autoren in Bestatigung KOJIMAS nach, daB in der Ratten
hypophyse schon wenige Tage nach der Wegnahme der Schilddruse groBe 
cytoplasmareiche Zellen auftreten, die an Kastrationszellen erinnern, sich bei 
genauerem Zusehen aber doch von diesen unterscheiden. So zeigen die Kastra
tionszellen scharfere Zellgrenzen und eine feinere Granulierung des Cytoplasmas. 
Die Thyreoidektomiezellen dagegen neigen fruher als die Kastrationszellen zur 
Vakuolenbildung. "Die Vorderlappen von schilddrusenexstirpierten Ratten 
machen nach verhaltnismaBig kurzer Zeit den Eindruck von Altkastraten
hypophysen." Bedeutungsvoll ist ferner der Unterschied im Verhalten der 
eosinophilen Zellen: wahrend die Kastrationshypophyse stets zahlreiche Eosino
phile enthalt, sind diese in der Hypophyse schilddrusenloser Ratten oft ganzlich 
verschwunden. Unter 60 Fallen vermiBten sie HOHLWEG und JUNKMANN in 
20 vollstandig, in 30 waren sie mehr oder weniger stark vermindert und nur 
in 10 Hypophysen war keine merkliche Abnahme erkennbar. 

Die Bedeutung dieser morphologisch feststellbaren Unterschiede wird 
unterstrichen durch den Nachweis, daB sie auch mit Unterschieden funktioneller 
Art verbunden sind. So ergab sich, daB die Thyreoidektomiehypophyse im 
Gegensatze zur Kastrationshypophyse, wie auch EVANS und SIMPSON (1930) 
beobachtet hatten, keine erhohte gonadotrope Wirkung besitzt; sie verhalt 
sich in dieser Beziehung nicht anders als die Hypophyse eines normalen Tieres. 
Damit steht in Einklang, daB die morphologischen Veranderungen der Thyreoid
ektomiehypophyse durch die Verabreichung von Follikelhormon nicht beein
fluBt werden. Aus beiden Versuchsgruppen geht hervor, daB sich die nach 
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Thyreoidektomie und nach Kastration auftretenden Zelltypen trotz gewisser 
morphologischer Ahnlichkeiten grundsatzlich voneinander unterscheiden. 1m 
gleichen Sinne spricht, daB HOHLWEG und JUNKMANN durch Verfiitterung 
getrockneter Schilddriisen wie durch Einspritzung von Thyroxin mit Sicherheit 
das Auftreten von Thyreoidektomiezellen verhindern konnten. Bei infantilen 
Ratten geniigt hierfiir die tagliche subcutane Injektion von 2,5 y Thyroxin. 
Jodkali und Dijodtyrosin sind dagegen bei Fehlen von Schilddriisengewebe 
auf das histologische Bild ohne Wirkung. - Die erhOhte gonadotrope Wirkung 
der Kastrationshypophyse, die bekanntlich auf eine Speicherung des Hormones 
in den Kastrationszellen zuriickgefiihrt wird, legte die Annahme nahe, daB 
die Thyreoidektomiezellen in ahnlicher Weise thyreotropes Hormon speichern. 
Wider Erwarten ist dies jedoch nicht der Fall: die thyreotrope Wirkung des 
Hypophysenvorderlappens ist nach Thyreoidektomie nicht gesteigert. 

Diese Ergebnisse wurden in ihren einzelnen Punkten durch die Arbeiten 
der letzten Jahre im wesentlichen bestatigt und dariiber hinaus verschiedentlich 
erganzt (SEVERINGHAUS, SMELSER und CLARK 1934 b, MARINE, ROSEN und SPARK 
1935, ZECKWER, DAVIDSON, THOMAS und LIVINGOOD 1935, ZECKWER 1936, 
LEBEDEWA 1936, GUYER und CLAUS 1937, SEVERINGHAUS 1937, SMELSER 1939). 

Was den EinfluB der Thyreoidektomie auf die GroBe der Hypophyse betrifft, 
so scheint hier zum mindesten bei Ratten und Kaninchen ein auffallender Ge
schlechtsunterschied zu bestehen, auf den zum erstenmal HAMMETT (1923, 1925) 
aufmerksam machte; er sah nach Thyreoparathyreoidektomie bei der mannlichen 
Ratte eine deutliche Hypertrophie der Hypophyse, die bei weiblichen Tieren 
ausblieb. Durch Parathyreoidektomie allein wurde das Gewicht der Hypophyse 
bei keinem der· beiden Geschlechter beeinfluBt. HAMMETT weist darauf hin, 
daB sich der gleiche: Geschlechtsunterschied auch in den Protokollen von 
SIMPSON und HUNTER (l!)11, Behaf) und LIVINGSTON (1913, Kaninchen) erkennen 
laBt. Auch bei den thyreoidektomierten Ratten von LEBEDEWA (1936), die ein 
Hypophysengewicht von 8-14 mg gegen 4-5,5 mg bei den Kontrollen zeigten, 
handelt es sich urn Mannchen, desg1eichen bei SMELSER (10,14 mg ± 0,5 gegen 
8,06 mg ± 0,59). Die Gewichtszunahme der Hypophyse kann durch Transplan
tation von Schilddriise, wie LEBEDEWA feststellte, wieder herabgedriickt werden. 
Ebenso b1eibt bei Kaninchen die Hypertrophie aus, wenn sie nach der Thyreoid
ektomie mit Schilddriise gefiittert werden (LIVINGSTON). Auch das Alter scheint 
fUr das AusmaB der Hypertrophie . der Hypophyse von Bedeutung zu sein: 
nach MARINE und Mitarbeitern macht sich dieselbe insbesondere bei jungen 
thyreoidektomierten Kaninchen bemerkbar, wahrend sie bei alten weniger 
augenfallig ist. Bei mannlichen Tauben kommt es nach Thyreoidektomie zu 
keiner VergroBerung der Hypophyse (SCHOOLEY 1937). 

Die GroBenzunahme der Hypophyse ist, wie iibereinstimmend angenommen 
wird, vor allem durch eine Hypertrophie bestimmter Driisenzellen des Vorder
lappens, durch vermehrte Kolloidablagerung und durch Erweiterung der Blut
gefaBe verursacht. DaB die Gewichtszunahme nicht 1ediglich durch starkere 
Durchtrankung mit Fliissigkeiten bedingt ist, geht daraus hervor, daB nach 
Thyreoidektomie auch der Trockensubstanzgehalt der Hypophyse vermehrt ist 
(ZECKWER und Mitarbeiter). 

Nicht ganz einheitlich sind die Ansichten iiber den Charakter der hyper
trophischen ZeBen, der ThyreoidektomiezeBen. Wahrend HOHLWEG 
und JUNKMANN sowie LEBEDEWA ebenso wie fruher ROGOWITSCH, STIEDA, 
TRAUTMANN, ROMEIS, BRYANT die Thyreoidektomiezellen von den Chromo
phoben ab1eiten, betrachtet sie SEVERINGHAUS (1927) durchgehends als vaku
olisierte Basophile, die aus Chromophoben der basophilen Linie (s. S. 132 und das 
dazugehOrige Schema in Abb. 104) entstehen. Auch in der Beurteilung des 
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Funktionszustandes der Thyreoidektomiezellen bestehen Meinungsverschieden
heiten. BRYANT, SEVERINGHAUS, LEBEDEWA u. a. deuten die Vakuolisation 
dieser Zellen als Veranderungen degenerativer Natur, ZECKWER und Mitarbeiter 
dagegen betrachten sie als Zeichen erhi:ihter Sekretion und Sekretspeicherung. 
Besonders eingehend befaBten sich GUYER und CLAUS mit dieser Frage, die bei 
einem Vergleich von Kastrations- und Thyreoidektomiezellen von Ratten zu 
dem Ergebnis kommen, daB die Vakuolisation bei ersteren durch aktive Spei
cherung von Sekret bedingt ist, wahrend sie nach Thyreoidektomie einen 
degenerativen Vorgang, wahrscheinlich hydropischer Natur darstellt; wie 
HOHLWEG und JUNKMANN trennen also auch GUYER und CLAUS zwischen 
Thyreoidektomie- und Kastrationszellen, wahrend SEVERINGHAUS und Mit
arbeiter (1933/34) diese anfanglich nicht scharf auseinanderhielten. 

Als Hauptunterschiede zwischen Kastrationszellen (Kz) und Thyreoidektomiezellen (Thz) 
geben GUYER und CLAUS u. a. an: Kz: Golgiapparat gewohnlich in Netzform, Thz: 
Golgiapparat granular oder diffus. Kz: enthalt gewohnlich eine groBe Vakuole, Thz: 
enthalt meist mehrere kleinere Vakuolen. Kz: Die Vakuole liegt gewohnlich auf einer 
Seite des Kernes, Thz: Die Vakuolen umgeben den Kern. Kz: Kerne nicht vakuolisiert, 
Thz: Kerne haufig vakuolisiert. Kz: nur gelegentlich Cytolyse, Thz: haufige Cytolyse zu 
vakuolisierten Intercellularmassen. 

DaB Thyreoidektomiezellen und Kastrationszellen entgegen der Annahme 
von SMELSER (1939) histologisch verschieden sind, geht auch daraus hervor, 
daB bei gleichzeitiger Thyreoidektomie und Kastration in der Rattenhypophyse 
(0' und ~) beide Zelltypen nebeneinander auftreten. Die Hypertrophie des 
V orderla ppens ist nach Wegnahme von Schilddriise und Keimdriisen starker als 
nach einem dieser Eingriffe allein (ZECKWER 1937). Auch bei Tauben ist das 
histologische Bild nach Kastration und Thyreoidektomie verschieden (SCHOOLEY 
1937). Weiterhin zeigte sich, daB die Thyreoidektomiezellen der Ratte nur auf 
Schilddriisenhormon, nicht aber auf Oestron, die Kastrationszellen nur auf 
letzteres, aber nicht auf ersteres reagieren (ZECKWER 1938a). 

Die Starke der Vakuolisation der Thyreoidektomiezellen ist bei den einzelnen 
Tierarten sehr verschieden. Schon TRAUTMANN stellte in dieser Hinsicht zwischen 
Ziege, Hund und Katze starke Unterschiede fest; sie bestehen auch zwischen 
Ratte, Kaninchen und Meerschweinchen. Ahnlich wie nach Kastration erreicht 
die Vakuolisation auch nach Thyreoidektomie bei der Ratte den starksten Grad. 
Schwacher ist sie beim Kaninchen, dessen Thyreoidektomiezellen mehr degranu
liert als vakuolisiert erscheinen; beim weiblichen Meerschweinchen schlieBlich 
sind selbst 75 Tage nach der Operation nur die Anfangsstadien einer Vacuoli
sierung zu beobachten (SEVERINGHAUS 1937). 

Die Reaktion der Hypophyse auf die Wegnahme der Schilddriise ist nicht 
auf die Siiugetiere beschrankt. So beschrieb schon VIGNIER (1911) bei Eidechsen 
(Uromastix acanthinurus) neben starker Hyperamie das Auftreten von groBen 
Zellen mit granuliertel!l Cytoplasma, das sich mit Pikrinsaure intensiv gelb 
farbt, und von Zellen mit feinen "basophilen" Granulationen, die sich mit Eisen
hiimatoxylin farben. SILER (1936) beobachtete bei Schlangen (Thamnophis 
radix) nach Entfernung der Sohilddriise eine Vergri:iBerung von chromophoben 
Zellen und deren Umbildung zu /1-Zellen, ferner eine Vakuolisierung von /1-
Zellen und deren Umbildung zu groBen nicht granulierten, chromophoben Zellen, 
die schlieBlich zu kleinen Zellen mit pyknotischem Kern und schmalem, nicht 
granuliertem Cytoplasmasaum degenerieren. Ferner fand SILER eine Abnahme 
der cx.-Zellen. Bei Tauben zeigt das Driisengewebe des Vorderlappens nach 
Thyreoidektomie vorwiegend basophilen Charakter. Die Basophilen sind aber 
nicht vergri:iBert wie nach Kastration, sondern zeigten gleich atrophischen 
Basophilen eine Kondensation ihrer Granula. Der Gehalt an gonadotropem 
Hormon ist vermindert, die Hoden sind atrophisch (SCHOOLEY 1937). In der 
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Hypophyse von Urodelen (Tritur~ls torosus) kommt es nach GROBSTEIN (1938) 
zu einer Vakuolisierung degranulierter, basophiler Zellen. AuBerdem beobachtete 
er in den Kernen diesel' wie auch nicht vakuolisierter Basophiler eine Ansamm
lung von basophilem Material, die er als Zeichen eines Degenerationsvorganges 
deutet. 

Die Abnahme der eosinophilen Zellen nach Thyreoidektomie, 
auf die KOJIMA, BRYANT, wie HORLWEG und JUNKMANN aufmerksam machten, 
konnte bei Ratten und Kaninchen auch von allen spateren Untersuchern bestatigt 
werden. Auch nach gleichzeitiger Thyreoidektomie und Kastration verschwinden 
die Eosinophilen weitgehend (ZECKWER 1937, Ratte). Sie ist nicht durch eine 
Degeneration del' Zellen, sondern vor aHem durch eine Degranulation derselben 
bedingt, die von keiner Wiederauffiillung del' Granulation gefolgt ist (SEVERING
RAUS und Mitarbeiter, ZECKWER und Mitarbeiter, LEBEDEWA). Ungeklart war 
anfangs, warum das Phanomen in so wechselndem AusmaB, von maBiger 
Abnahme bis zu volligem Fehlen auftritt. Die Frage diirfte durch die Unter
suchungen von LEBEDEW A gelOst sein; denn danach kommt es nur dann (etwa 
vom 30. Tag p. op. an) zu einem voHstandigen Verschwinden der Eosinophilen, 
wenn die Schilddriise restlos entfernt wurde. Schon geringe Reste von Schild
driisengewebe geniigen, urn die Eosinophilen mehr odeI' weniger zu erhalten, 
so wie auch nachtragliche Implantation von Schilddriisengewebe sie wieder zu 
restituieren vermag. LEBEDEW A glaubt, daB in allen jenen Fallen des Schrift
turns, in welchen die Eosinophilen nicht vollstandig verschwanden, unvoll
standige Exstirpationen vorlagen. Fiir Ratten und Kaninchen ist diese SchluB
folgerung nach allem berechtigt; ob sie auch bei Hunden, Katzen und Ziegen 
zutrifft, bei denen TRAUTMANN (1916, 1918) und andere Autoren nach, wenn 
auch unvollstandiger, Thyreoidektomie eine Vermehrung del' Eosinophilen, 
beobachteten, bedarf noch weiterer Untersuchung. Auch beim Meerschweinchen. 
bei dem SEVERINGRAUS die Eosinophilen nur vermindert bzw. granulaarmer 
fand, konnten besondere Verhaltnisse vorliegen. ZECKWER und Mitarbeiter 
bringen den Wachstumsstillstand thyreoidektomierter Ratten mit dem Ver
schwinden del' Eosinophilen in Verbindung, die wiederum des Schilddriisen
hormons zur Ausbildung ihrer Granula bediirfen. 

Die gleichen Veranderungen wie durch Thyreoidektomie lassen sich im V order
lappen von Kaninchen auch durch alimental' erzeugten parenchymatosen 
Kropf hervorrufen (MARINE, ROSEN und SPARK 1935). Auch bei Ratten treten 
bei experimentell erzeugtem Kropf im Vorderlappen groBe, blasse Zellen von 
schaumigem Aussehen auf, die in Nestern zu 5-20 Zellen zusammenliegen. 
Die abnorme GroBe del' oft gut begrenzten Zellen ist durch eine Vermehrung 
des Cytoplasmas bedingt, das urn den chromatinarmen Kern fein granuliert, 
in del' Peripherie dagegen vakuolisiert ist (NELSON und WARKANY 1938). 
Dadurch sind die Beobachtungen von ROMEIS (1924) an strumosen Hunden 
experimentell bestatigt. Ebenso wie bei Thyreoidektomie lassen sich auch die 
bei parenchymatosem Kropf auftretenden Veranderungen des Vorderlappens 
durch Verabreichung von Schilddriisenhormon wieder riickgangig machen. 
Auch Zufuhr von Jod, die bei totaler Thyreoidektomie wirkungslos ist, vermag 
dies, wenn das Tier das Jod in seiner erkrankten Schilddriise zur Bildung von 
Thyroxin verwerten kann. 

Was die thyreotrope Wirkung des Vorderlappens thyreoidektomierter 
Ratten betrif£t, so hatten unabhangig von HOHLWEG und JUNKMANN auch 
HOUSSAY, NOVELLI und SAMMARTINO (1932) festgestellt, daB diese nicht 
gesteigert ist. Zum gleichen Ergebnis kamen KUSCHINSKY (1933) und LEBE
DEWA (1936). Letzterer fand die thyreotrope Wirkung sogar vermindert. Auch 
im Parabioseversuch produziert der thyreoidektomierte Partner die thyreotrope 
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Substanz nicht in verstarktem AusmaBe (HOUSSAY und Mitarbeiter). Nur 
ZECKWER (1936) findet den Gehalt an thyreotropem Hormon in der Hypophyse 
thyreoidektomierter Ratten erhOht. 

Die gonadotrope Wirkung der mannlichen Rattenhypophyse wird nach 
SMELSER (1939) durch die Thyreoidektomie weder vermindert noch gesteigert. 
Es ist aber wahrscheinlich, daB die in den Blutstrom abgegebene Menge an 
gonadotropem Hormon verringert ist. Bei mannlichen Tauben fand SCHOOLEY 
(1937) nach Wegnahme der Schilddriise eine Abnahme an freiem gonadotropem 
Hormon. Das steht in Einklang mit der nach Thyreoidektomie vielfach be
obachteten Abnahme der Samenbildung. 

fJ) Die Wirkung des Schilddriisenausfalles beim Menschen. 
Die neuen experimentellenErkenntnisse bringen auchKlarung in das so wech

selndeBild, das die menschlicheHypophyse beiAusfall oderUnterfunk
tion der SchiIddriise zeigt, da sie gestatten, aus dem Vielerlei von Befunden 
die wesentlichen Symptome herauszuschalen. Mit den Thyreoidektomieversuchen 
sind insbesondere die Befunde bei Thyreoaplasie, Thyreohypoplasie 
und Kachexia strumipriva zu vergleichen, woriiber Arbeiten von ASCHOFF 
(1899), MACCALLUM und FABYAN (1907), SCHILDER (1911), ZUCKERMANN 
(1913), SCHULTZE (1914), R6sSLE (1920), WEGELIN (1925), VRYMAN (1929) 
vorliegen. Makroskopisch wurde in der Mehrzahl dieser Falle eine deutliche 
VergroBerung der Hypophyse gefunden. So wog in dem von R6sSLE unter
suchten Fall (28jahrige Zwergin von 99 cm Lange mit auch histologisch fest
gestellter totaler Thyreoaplasie) die Hypophyse 725 mg. Das histologische Bild 
wird zumeist von einer Vermehrung und VergroBerung der Hauptzellen be
herrscht. SCHILDER beschreibt dabei eine aus Hauptzellen hervorgehende Zell
form,'die zu syncytienartigen Bildungen neigt. Nach ZUCKERMANN betrifft die 
Hyperplasie ausschlieBIich die Hauptzellen, die sehr groB sind und einen lichten 
Kern besitzen. Das Cytoplasma ist sehr reichlich, unscharf begrenzt und mit 
feinen Kornchen versehen, die sich mit Eosin blaBrot farben und sich nach 
Eisenhamatoxylin rasch entfarben. Nach ZUCKERMANN erinnern sie an Schwan
gerschaftszellen. Auch SCHULTZE, R6sSLE und VRYMAN vergleichen sie damit; 
nach BERBLINGER sind sie von typischen Schwangerschaftszellen nicht zu 
unterscheiden, wahrend KRAUS die hypertrophischen Hauptzellen "thyreopri ve 
Zellen" nennt. Mehrmals wird auch das Vorkommen von Hauptzellenadenomen 
festgestellt. 

Auch bei einem von WEGELIN untersuchten Fall einer Kachexia strumi
priva iiberwiegen die Hauptzellen und die aus ihnen hervorgehenden Zellen, 
die WEGELIN als KRAussche Ubergangszellen bezeichnet, bei weitem. Die 
letzteren sind groBer als Hauptzellen, besitzen einen deutlich abgrenzbaren 
Zelleib, unterscheiden sich aber von Schwangerschaftszellen durch den Mangel 
jeglicher eosinophiler Granulation. 

Eine weitere Ubereinstimmung zwischen Tierexperiment und den genannten 
Erkrankungen besteht im Verhalten der eosinophilen Zellen. Diese sind nach 
den Beobachtungen von ZUCKERMANN, SCHULTZE, VRYMAN bei Thyreoaplasie 
und -hypoplasie deutlich vermindert. Auch bei Kachexia strumipriva sind sie 
auffallend sparlich (WEGELIN). Die basophilen Zellen zeigen dagegen keine 
regelmaBige Beeinflussung, sie werden teils als leicht vermehrt, teils als etwas 
vermindert bezeichnet. Das Kolloid ist meist vermehrt. 

Ganz ahnliche Erscheinungen wurden von BRAUCHLI (1925) bei Kretinism us 
und endemischem Kropf gefunden1. Auch hier ist haufig eine VergroBerung 

1 Der erste Hinweis auf eine VergriiBerung der Hypophyse bei endemischem Kropf 
und Kretinismus findet sich bei N:rEPOE (1851). 
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der Hypophyse, eine Hyperplasie und Hypertrophie der Hauptzellen, sowie 
eine Verminderung der Eosinophilen festzustellen. Bei groBen Strumen sind 
die Erscheinungen meist ausgesprochener als bei kleinen. SCALABRINO (1935) 
konnte dagegen bei endemischer Strumabildung in der Hypophyse keine gesetz
oder regelmiiBige Veranderungen feststellen. 1m iibrigen hebt auch BRAUCHLI 
hervor, daB bei Hypothyreosen wie auch bei Kretinismus Hypophysen vor
kommen, die gegeniiber dem Durchschnittsbefund nur sehr geringe, oft kaum 
erkennbare Veranderungen aufweisen; selbst bei hochgradigen Hypothyreosen 
und Schilddriisenveranderungen kann das der Fall sein. Das gleiche betonen 
WEGELIN (1927) und BERBLINGER (1932) in ihren zusammenfassenden Dar
stellungen. 

Eine Erklarung fUr das schwankende Verhalten des Hypophysenbildes bei 
Hypothyreosen ergibt sich fUr einen Teil der FaIle moglicherweise daraus, daB 
die Mehrzahl der unter Schilddriisenmangel leidenden Kranken kiirzere oder 
langere Zeit Schilddriisen- oder Jodpraparate erhielten. Man wird daher beim 
Menschen die durch Schilddriisenausfall bedingten Hypophysenveranderungen 
nur selten in ganz reiner Form vorfinden. Es ist vielmehr anzunehmen, daB 
das Bild der Hypophyse, ahnlich wie im Tierversuch, dadurch mehr oder 
weniger stark beeinfluBt wird. 

y) Die Wirkung des experiment ellen Hyperthyreoidismus. 
Die Wirkung der Verabreichung von Schilddriisensubstanz auf die Hypo

physe ist noch wenig geklart. Dies gilt fUr die Verfiitterung von frischer oder 
getrockneter Schilddriisensubstanz so gut wie fUr die Injektion von Thyroxin. 
Schon die Angaben iiber die Beeinflussung der OrgangroBe schwanken. Nach 
HOSKINS (1916) wird das Wachstum der Hypophyse bei weiblichen Ratten 
durch VerfUtterung kleiner Schilddriisenmengen gehemmt, bei mannlichen ge
fordert. Nach HERRING (l!H 7) dagegen erstreckt sich die Wachstumshemmung, 
wenn das Gewicht der Hypophyse nicht mit dem Korpergewicht, sondern mit 
der Korperlange in Beziehung gebracht wird, auch auf die Hypophysen del' 
mannlichen Ratten. EVANS und SIMPSON (1930), sowie CAMPBELL, WOLFE und 
PHELPS (1934) fanden die Hypophysen schilddriisengefiitterter Ratten leichter 
als normal, COHEN (1935) dagegen etwas schwerer. Bei mannlichen Mdusen 
erstreckt sich die nach SchilddriisenfUtterung auftretende GroBenabnahme auf 
Vorder-, Zwischen- und Hinterlappen. Vorder- und Hinterlappen zeigen gleich
zeitig eine starke Hyperamie. Auch bei Hunger kommt es zu einem Riick
gang der HypophysengroBe, der aber vor aHem durch eine Verkleinerung des 
Zwischenlappens bedingt ist (SCHATZ 1933). 1m ganzen laBt sich aus dem 
bisher vorliegenden Material wohl folgern, daB die Zufuhr von Schilddriisen
substanz bei den genannten Tierarten eine Gewichtsabnahme zur Folge hat. 

Noch widerspruchsvoller sind die Angaben, die iiber die Beeinflussung des 
histologischen Bildes der Hypophyse durch experimentellen Hyperthyreoi
dismus vorliegen. Am haufigsten wurde seine Wirkung bisher bei der Ratte 
untersucht, weshalb zunachst die bei dieser Tierart gewonnenen Resultate 
kurz zusammengestellt seien. 

KOJIMA (1917) beobachtete nach SchilddriisenfUtterung anfanglich eine 
Verminderung, in spateren Stadien eine Vermehrung del' Eosinophilen. KIYONARI 
und NISHIMURA (1927) fanden die Hauptzellen im Anfang etwas vermehrt. 
Ein Teil derselben verwandelte sich in sog. spezifische Zellen, die Ahnlichkeit 
mit Schwangerschaftszellen hatten. 1m weiteren Verlauf machten sich bei den 
chromophilen Zellen, die zahlenmaBig abnahmen, degenerative Veranderungen, 
wie Schrumpfung der Zellen und Vakuolisierung des Cytoplasmas bemerkbar. 
Die Starke del' Veranderungen war von der Fiitterungsdauer, der Gesamtmenge 
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der verabreichten Schilddriisensubstanz und yom Alter der Tiere abhangig. 
MOMOSE (1933) traf nach kleinen Dosen eine Vermehrung der eosinophilen und 
basophilen Zellen, nach groBen eine Atrophie dieser Zellen bei gleichzeitiger 
Vermehrung der Hauptzellen. CAMPBELL, WOLFE und PHELPS (1934) fanden 
die basophilen Zellen leicht vermehrt und vergroBert, ihren Granulagehalt 
erhoht und in der Farbbarkeit verandert, wahrend die Zahl der eosinophilen 
leicht vermindert war. SEVERINGHAUS, SMELSER und CLARK (1934a) beschreiben 
eine Vermehrung und Vakuolisierung der Basophilen. Die Vakuolisation ist 
nach diesen Autoren von der bei Kastration und Thyreoidektomie auftretenden 
nicht zu unterscheiden. Die eosinophilen Zellen sind deutlich vermehrt, groBer, 
die Intensitat ihrer Farbung gesteigert. Da sich auch zahlreiche degranulierte 
Zellen vorfinden und GOLGI-Apparat und Mitochondrien hypertrophisch sind, 
so folgert SEVERINGHAUS in einer spateren Arbeit (1937), daB die Eosinophilen 
nicht lediglich passiv mit Granula angefiillt sind, sondern sich in lebhafter 
Tatigkeit befinden. Das Verhalten der Eosinophilen bei Hyperthyreoidismus 
steht nach SEVERINGHAUS im Gegensatz zu dem bei Thyreoidektomie oder 
Kastration beobachteten, wo sie im ersten Fall mehr oder weniger yollstandig 
degranuliert sind, im zweiten an GroBe und Zahl abnehmen. Auch COHEN 
(1935) beobachtete ein Anwachsen von Zahl und GroBe der Basophilen; typische 
Siegelringzellen traf er jedoch nicht an. COHEN beurteilte die Veranderungen 
als schwachen Kastrationseffekt infolge einer durch die Schilddriisenfiitterung 
bewirkten maBigen Keimdriisenschadigung. SCIAKY (1938) fand eine Abnahme 
der chromophilen Zellen, sowie eine Hyperamie und ein Odem des Stromas 
(ebenso bei Kaninchen wie Meerschweinchen). Nach NEUHAUS (1940) sind die 
auffalligsten und zugleich konstantesten Veranderungen an den Eosinophilen 
festzustellen. Sie bestehen in einer Abnahme der Eosinophilie mit Schwund 
der Granula, in einem Riickgang der ZellgroBe und einer haufigen Pyknose 
der Kerne. Die Zahl der Eosinophilien ist dagegen, wenn iiberhaupt, so nur 
wenig vermindert. Bei den Basophilen waren die Veranderungen etwas weniger 
ausgepragt, wobei die einen einen Verlust ihrer Granula und Zerfall des Cyto
plasmas, die anderen eine iibermaBige Basophilie aufwiesen. An den Haupt
zellen konnte NEUHAUS keine wesentlichen Veranderungen feststellen, ebenso
wenig im Hinterlappen. 1m Zwischenlappen fand er mehrmals geschrumpfte 
Epithelzellen mit pyknotischen Kernen. (Sie diirften wohl den hyperchromati
schen Zellen entsprechen, s. S. 376.) Der Kolloidgehalt der Hypophyse lieB 
keine Beeinflussungerkennen. 

Bei Kaninchen fand NEUMANN (1936) eine Abnahme der Eosinophilen, in 
deren Cytoplasma (ebenso wie bei den Basophilen) zum Teil Vakuolen auf
traten. Mit Steigerung der Dosis ging die Zahl der Eosinophilen unter Zunahme 
der Degenerationszeichen immer mehr zuriick. In den Versuchen von CONNOR 
(1937) war die Hypophyse zum Teil unbeeinfluBt, zum Teil war die Zahl der 
Eosinophilen und Basophilen vermindert, ihr Cytoplasma reduziert, wahrend 
die Hauptzellen vorherrschten. Wie KIYONARI und NISHIMURA bei Ratten sah 
auch CONNOR den Schwangerschaftszellen ahnliche Formen auftreten. KOSZYK 
(1937/38) beobachtete nur eine Abnahme der Zahl der Eosinophilen, aber keine 
strukturellen Veranderungen derselben. Basophile und Hauptzellen waren 
unverandert. 

Bei Meerschweinchen beschreibt FRANCK (1937) starke Abnahme oder sogar 
Verschwinden der Basophilen, Degranulation der Eosinophilen, leichte Zunahme 
der Chromophoben. Auch ZECKWER (1938) stellt eine Verminderung der 
eosinophilen Granula fest. 

Uberblickt man das Gesamtbild dieser Versuche, so lassen sich im groBen 
und ganzen zwei Reaktionsgruppen unterscheiden, die allerdings durch Uber-
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gange miteinander verbunden sind. Bei der einen Gruppe zeigt sich als 
Folge des Hyperthyreoidismus vor allem eine Zunahme von Zahl 
und GroBe der Basophilen, verbunden mit mehr oder weniger starker 
Vakuolisierung. Auch eine Vermehrung der Eosinophilen wird teilweise ver
merkt. In der zweiten Gruppe treten dagegen als Hauptsymptome 
regressi ve Veranderungen der chromophilen Zellen hervor, so vor 
allem eine Entgranulierung, Verkleinerung und zahlenmaBige Ab
nahme der Eosinophilen; auch die Basophilen konnen in wechselndem Grade 
ahnliche Erscheinungen zeigen. 

Nach NEUHAUS erklaren sich diese Unterschiede in der Reaktion vor aHem 
aus der Verschiedenheit der zugefUhrten Dosen, der Dauer der Verabreichung 
und der verwendeten Tierspecies. In diesem Sinne sprechen auch die Be
obachtungen von KIYONARI und NISHIMURA, sowie von MOMOSE. Bei Beriick
sichtigung der angegebenen Faktoren ergibt sich, daB das Bild der erst en 
Gruppe bei Einwirkung kleiner Dosen zustande kommt. Die Er
scheinungen der zweiten Gruppe treten dagegen auf, wenn groBe 
Dosen wahrend kurzer Zeit oder kleine iiber lange Zeit hin ver
abreicht werden. NEUHAUS fUhrt die regressivcn Veranderungen der zweiten 
Gruppe vor aHem auf eine toxische Schadigung durch das Schilddriisenhormon 
zuriick, wie sie auch an an anderen Organen zu beobachten ist. 

Die thyreotrope Wirkung der Hypophyse wird durch Thyroxinbehandlung 
betrachtlich vermindert (HOHLWEG und JUNKMANN 1932, KUSCHINSKY 1933). 
Die Hypophysen der behandelten Ratten beiderlei Geschlechts zeigen im Durch
schnitt nur 1/4 der thyreotropen Wirksamkeit der Hypophysen von KontroH
tieren. Wieweit diese Wirkung durch die Hohe der Dosierung beeinfluBt 
wird, bedarf noch weiterer Untersuchung. Fiir anorganisches Jod wurde 
jedenfalls gezeigt, daB die Produktion und Abgabe des thyreotropen Hormons 
je nach der GroBe der verabreichten Menge eingeschrankt oder vermehrt wird 
(LOESER). So beobachtete KUSCHINSKY (1933) nach Verabreichung groBer 
Mengen Jod (17mal taglich 50 mg NaJ), daB die Hypophysen der jodbehandelten 
Ratten bedeutend starkere thyreotrope Wirkung zeigten als die der KontroHen. 
Noch starker war sie bei jodbehandelten thyreoidektomierten Tieren. Dem
gegeniiber fand LOESER (1934) nach Zufuhr von kleinen Jodmengen (in 13 Tagen 
im ganzen 2,4-0,0375 mg KJ) die thyreotrope Wirkung des Vorderlappens 
vermindert. 

Die gonadotrope Wirkung der Hypophyse schilddriisengefUtterter Tiere 
ist erhOht (EVANS und SIMPSON 1930, VAN HORN 1931 und 1933, COHEN 1935; 
samtliche Versuche an Rattenweibchen). . 

0) Der EinfluB des Hyperthyreoidismus beim Menschen 
(bei Morbus Basedowii). 

Der VergroBerung der Hypophyse bei Unterfunktion der Schilddriise 
steht eine Verkleinerung des Organes bei Hyperthyreoidismus gegeniiber, 
wie sie, zwar nicht ausnahmslos, aber doch recht haufig, beobachtet wurde 
(z. B. von BENDA 1903, KRAUS 1923 u. a.). Das histologische Bild ist sehr 
wechselnd, so daB bei Untersuchung mehrerer FaHe oft vom gleichen Autor 
gegensatzliche Befunde erhoben werden; ja verschiedentlich wurden irgend
welche wesentlichen Veranderungen vermiBt (ASKANAZY 1898, KON 1908, 
PETTAVEL 1912, 1914, AOYAGI 1911). Recht haufig wird eine Verminderung 
der Zahl und GroBe der eosinophilen Zellen hervorgehoben (BENDA, PETTAVEL, 
KON, RassLE 1914, RAUTMANN 1915, KRAUS 1923, 1927, BERBLINGER 1932). 
Ferner beschreibt KRAUS in einem Teil der Fane schwere degenerative Verande
rungen an den basophilen Zellen, ohne sie jedoch als einen fUr Morbus Basedowii 
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spezifischen ProzeB zu betrachten. Auch KIymW (1925) wie BERBLINGER (1932) 
konnten an den Basophilen starke Entartungsvorgange feststellen. Die Haupt
zellen erscheinen auf Kosten der Chromophoben oft vermehrt, doch fehlen 
dabei die groBen hypertrophischen Formen, wie sie bei Schilddrusenmangel 
auftreten. WEGELIN (1938) fand bei Basedow (20 FalIe) vor allem degenerative 
Veranderungen in den Drusenzellen des Vorderlappens: Pyknose der Kerne, 
Vakuolisierung des Cytoplasmas, Degranulierung und Zellzerfall. Am starksten 
sind die Basophilen betroffen, aber auch Eosinophile und Hauptzellen sind in 
Mitleidenschaft gezogen. An den Eosinophilen fallt vor allem der Ruckgang 
ihrer ZelIgroBe, der Schwund ihrer Granula und die Pyknose ihrer Kerne auf. 
AuBerdem stellte WEGELIN eine starke Hyperamie, ein pericapillares Odem und 
eine Dissociation der Drusenzellen fest. Zona intermedia und Hinterlappen 
zeigen keine Veranderungen. 1m Hinterlappen fallt das meist vollstandige 
Fehlen des Pigments auf. Kolloidschollen sind selten. 

1m ganzen sind demnach die bei Hyperthyreose in der Hypophyse auf
tretenden Veranderungen, wie BERBLINGER (1932) hervorhebt, degenerativer 
Natur. Auch WEGELIN kommt zum Ergebnis, daB die in der Basedowschild
druse festzustellenden degenerativen Veranderungen eindeutig gegen eine Uber
funktion des Vorderlappens sprechen. In Ubereinstimmung damit fand er, daB 
der Gehalt an thyreotropem Hormon in der Schilddruse (und im Blut) der 
Basedowkranken nicht erhoht ist. 

c) Die Wirkung der N ebenniere auf das Strukturbild der Hypophyse. 

Die ersten Beobachtungen, die von einer Beeinflussung der Hypophyse durch Ausfall 
derNebennieren sprechen, liegen schon lange zuriick: so behauptete MARENGHI (1903), daB 
es beiHunden, Katzen, Meerschweinchen und Ratten nach Exstirpation der Nebennieren zu 
einerHypertrophie des Vorderlappens der Hypophyse mit zahlreichen Mitosen und Zeichen 
einer Hyperaktivitat komme. Die Angaben MARENGHIS konnten indessen weder von PENDE 
(1903) noch von ALQUIER (1907, Hund) bestatigt werden. Keiner dieser Autoren traf in der 
Hypophyse epinephrektomierter Tiere morphologische Veranderungen an, die fiir eine Uber
funktion des Organes sprechen wiirden. 

Nach diesen widersprechenden Ergebnissen wurden die Versuche erst in 
neuerer Zeit wieder aufgenommen. IGURA (1927) beobachtete bei Ratten, bei 
denen die linke Nebenniere vollstandig, die rechte zu zwei Dritteln exstirpiert 
war, im V orderla ppen eine Verminderung der Eosinophilen bei gleichzeitiger 
Vermehrung der Hauptzellen. LEHMANN (1929) fand bei Ratten nach doppel
seitiger Epinephrektomie eine geringe zahlenmaBige Abnahme der Eosinophilen 
ohne Kern- oder Plasmaanderung. Die basophilen Zellen traf er nach Zahl 
und Struktur im Gegensatze zur Kastrationshypophyse unverandert. Die 
Hauptzellen waren dagegen etwas vermehrt. Einzelne von ihnen zeigten eine 
VergroBerung des Plasmaleibes unter gleichzeitiger Quellung. Der Kern dieser 
Zellen war auBerst klein und dicht, zum groBen Teil karyolytisch verandert. 
1m Zwischenlappen stellte LEHMANN nur einen Schwund des bei dunkelhaarigen 
Tieren physiologisch vorhandenen Pigmentes fest, im Hinterlappen hoch
gradiges Odem. Bei Vorhandensein von akzessorischem Interrenalgewebe fehlten 
die angegebenen Veranderungen. Nach MARTIN (1932) bewirkt doppelseitige 
Epinephrektomie bei weiBen Ratten eine Abnahme der GroBe wie der Farbe
reaktion der Eosinophilen des Vorderlappens. Die Wirkung auf die Basophilen 
ist schwankend. 

SHUMAKER und FIROR (1934) verabreichten einem Hund, um eine chronische 
Nebenniereninsuffizienz zu erzeugen, nach. doppelseitiger Epinephrektomie 
zunachst 100 Tage lang unzureichende Mengen von Rindenhormon und stellten 
dann die Hormonbehandlung ganz ein, worauf das Tier nach weiteren 28 Tagen 
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starb. 1m Vorderlappen dieses Hundes war ein volliges Verschwinden der Baso
philen festzustellen. Auch bei Ratten und Katzen beobachteten GROLLMANN und 
FmoR (1936) eine Verminderung der Basophilen, wenn sie durch unvollstandige 
Exstirpation oder durch Unterbindung der NebennierengefaBe den Zustand einer 
chronischen Rindeninsuffizienz erzeugten. 

1m Gegensatze dazu konnte NICHOLSON (1936) bei 25 epinephrektomierten 
Hunden, die die Operation zum TeillOO-160 Tage iiberlebten, im Vorderlappen 
keine histologische Veranderung feststellen. 

Von besonderem Interesse ist der Befund, den WETZSTEIN (1940) in der 
Hypophyse von weiblichen Mausen erheben konnte, deren Nebennieren durch 
langdauernde Verabreichung kleiner Dosen von Follikelhormon amyloid entartet 
waren (DANNER 1938, 1940). Es ergab sich, daB bei all diesen Tieren, die als 
Symptom der Nebenniereninsuffizienz Adynamie und fortschreitende Kachexie 
zeigten, die ,B-Zellen zum allergroBten Teil degranuliert und in ihrer Zahl sehr 
stark vermindert sind. 

Die tierexperimentellen Ergebnisse von SHUMAKER und FmoR, GROLLMANN 
und FmOR, sowie von WETZSTEIN stehen im Einklang mit Beobachtungen, die 
pathologischerseits bei ADDIsoNscher Krankheit erhoben wurden. Ais erster 
berichtete KRAUS (1923), daB in 3 von 4 Fallen neben einer Verminderung der 
Zahl und GroBe der eosinophilen Zellen eine Armut an normalen schon granu
lierten Basophilen auffiel. Die meisten basophilen Zellen zeigten Kernpyknose, 
iiberreichliche Kornerelimination, Umwandlung in eine wabige, fast zusammen
flieBende Masse, Kleinheit und unregelmaBige Form des Zelleibes, mangelhafte 
Kornelung und undeutliche Zellgrenzen. Die Hauptzellen waren zum Teil auf 
Kosten der anderen Zellformen vermehrt, zeigten manchmal pyknotische Zell
kerne und keinen erkennbaren Zellein. KRAUS faBt diese Veranderungen nicht 
als spezifisch fUr die Erkrankung auf, erblickt jedoch in ihnen eine Folge
erscheinung des Leidens, wobei er an eine Toxinwirkung als Ursache der schweren 
Zellveranderung denkt (KRAUS 1926). Ubereinstimmende Veranderungen fand 
KRAUS (1927) in weiteren 6 Fallen mit Nebennierenausfall, von denen 4 einen 
typischen Morbus Addison hatten. In einem 7. Fall waren die Erscheinungen 
nur gering. 

Auch andere Autoren berichten iiber ahnliche Erscheinungen bei ADDI
sONscher Krankheit. So fand HEWER (1923) eine Verminderung der groBen 
Basophilen; KIYONO (1926,2 FaIle) traf eine ausgesprochene Abnahme der Zahl 
d~r Basophilen und Eosinophilen, wahrend BRENNER (1928, 5 FaIle) in 2 Fallen 
die Eosiniophilen, in einem anderen die Basophilen als stark vermehrtbezeichnet. 
BERBLINGER (1932, 4 FaIle) sah zweimal bei totaler Verkasung der Nebennieren 
zweimal eine starke Verminderung der basophilen Zellen, in einem dritten war 
sie wenig hervortretend, in einem vierten fehlte sie. CROOKE und RUSSEL (1935, 
12 FaIle) stellten meist eine auBerst starke Armut an Basophilen fest, die auch 
durch Zahlungen bestatigt wurde. Der Prozentsatz an reifen Basophilen betrug 
1/50-1/500 der von RASMUSSEN gefundenen Normalwerte. In einzelnen Zellen 
schienen die Granula zu unregelmaBigen Massen agglutiniert. Die Eosinophilen 
waren leicht vermindert, die Chromphoben, die wechselnde Menge auBergewohn
licher groBer Formen zeigen; zahlenmaBig vermehrt. MESSEN (1935, 2 FaIle) 
fand in einem Fall Atrophie der Zona intermedia, Verminderung der Basophilen 
und der groBen Eosinophilen, wahrend die kleinen Eosinophilen das Bild be
herrschten. NICHOLSON (1936) traf bei 3 Fallen mit Rindenatrophie eine zahlen
maBige Reduktion der Basophilen an, wahrend bei 4 Fallen mit Tuberkulose 
der Nebennieren auffallenderweise eine Abnahme der Basophilen fehlte. 

Zusammenfassend ergibt sich, daB im Vorderla ppen der Hypophyse 
bei schwerer chronischer Insuffizienz der Nebennierenrinde im 
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Experiment wie bei Erkrankung haufig eine mehr oder weniger 
starke Entgranulierung und Abnahme der basophilen Zellen fest
zustellen ist .. Das durch Ausfall der Nebennierenrinde bedingte Strukturbild 
des Vorderlapperls unterscheidet sich also, wie auch BERBLINGER (1932) her
vorhob, sowohl von dem nach Kastration wie nach Thyreoidektomie auftretenden 
Bilde. Der starke Riickgang der Basophilen wurde mehrfach als Ursache der bei 
ADDIsoNscher Krankheit bestehenden Blutdruckerniedrigung betrachtet; mog
licherweise besteht auch die Hypoglykamie damit in Zusammenhang. 

Uber Veranderungen des Hypophysenbildes durch Zufuhr von Neb en
ni erenrindenextrakt oder von Cortin liegen widersprechendeAngaben vor. 
COREY und BRITTON (19:31, Ratten) berichten, daB sie durch Injektion von Rinden
extrakt eine Hypertrophie des Vorderlappens und eine deutliche Zunahme der 
Eosinophilen erzeugen konnten. HIROYUKKI (1933, Ratte) fand dagegen nach Ver
abreichung von Rindenextrakt oder Implantation von N ebennieren eine Vermeh
rung der Hauptzellen. KRAUS und TRAUBE (1928) geben an, daB 72,7% der 
Menschen mit groBen, an doppelt brechendem Lipoid sehr reichen Nebennieren 
(von 12 g Gewicht und dariiber) im Hinterlappen eine Vermehrung der Baso
philen iiber das DurchschnittsmaB aufweisen. BERBLINGER (1932) konnte da
gegen bei Hyperplasien der Nebennierenrinde niemals irgendwelche eindeutige 
Abweichungen in der Hypophysenstruktur beobachten. In Ubereinstimmung 
damit gibt auch LIPPROSS (1937), Ratten) an, daB er durch langere Behandlung 
mit Cortin (Degewop) an der Hypophyse keine charakteristischen morpholo
gischen Veranderungen erzeugen konnte. Auf keinen Fall waren die Basophilen 
vermehrt. 

FRANCK (1937, Meerschweinchen) fand als Folge der subcutanen oder intra
peritonealen Zufuhr von Cortin oder Ecortan im Vorderlappen eine mehr oder 
weniger ausgesprocheneDegranulation der Eosinophilen. Aile Ubergange zwischen 
typischen normalen Eosinophilen und ganz degranulierten Zellen mit schwach 
farbbarem, homogenem, acidophilem Cytoplasma waren sichtbar. Doch traten 
die Farbungen nicht so haufig und gleichmaBig auf wie nach Thyroxin. Die 
verschiedenen Formen der Basophilen waren in normaler Menge vorhanden, 
Pars tuberalis, intermedia und posterior zeigten keine Beeinflussung. 1m Gegen
satze dazu berichtet JORES (1938) und sein Schiiler HEIDEN (1936), daB es nach 
Verabreichung von Cortidyn bei Ratten zu einer Vermehrung der Eosinophilen 
von 36,6 auf 46,4% und zu einer Abnahme der Basophilen von 14,2 auf 7,0 bis 
4,9 % gekommen sei, wahrend die Hauptzellen nur geringgradig vermindert 
waren. Auch die Struktur der genannten Zellen zeigte gewisse Anderungen: Die 
Eosinophilen erschienen groBer, starker gefarbt, mit dunklen Kernen versehen, 
wahrend die Basophilen neben einer verminderten Farbbarkeit ihrer Granula 
eine Auflockerung und Vakuolisierung ihres Zellkorpers aufwiesen. Zu iiber
einstimmenden Ergebnissen kam KAIILAU (1939), der namentlich die Abnahme 
der Basophilen und die bei ihnen festzustellenden degenerativen Veranderungen 
hervorhebt. 

Vera breich ung von Adrenalin hat nach COLLIN, DROUET, WATRIN und 
FLORENTIN (1932, Meerschweinchen) zur Folge, daB sich die Hypophyse 45 bis 
60 Minuten nach der Injektion in voller Excretionstatigkeit befindet, die sich 
im Vorder- und Zwischenlappen in einer iiberstiirzten Bildung von Kolloid 
bemerkbar macht. FRANCK (1936, Meerschweinchen) berichtet, daB die De
granulation der eosinophilen Zellen, die er nach Einspritzung von Nebennieren
rindenhormon beobachten konnte, nach Adrenalin ausbleibt. LIPPROSS (1937, 
Ratten) konnte nach langerer subcutaner Zufuhr von Suprareninchlorid keine 
morphologischen Veranderungen finden, wahrend J ORES, HEIDEN und KAHLAU 
nach Adrenalin im akuten wie chronischen Versuch die gleiche Beeinflussung 
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beobachten, wie naeh Nebennierenrindenpraparaten (Zunahme der Eosinophilen, 
Abnahme der Basophilen). 

Die Annahme von GUIZZETTI und REGGIANI (1928), daB die bei ADDIsolischer Krankheit 
festzustellende Schadigung dtrr Basophilenmit der Zerstorung des Nebennierenmarkes und 
einer dadurch bedingten Abnahme der Adrenalinproduktion zusammenhii;!1gt, ist durch 
die neueren Feststellungen fiber die Rolle, die die Nebennierenrinde in der Atiologie dieser 
Krankheit spielt, fiber holt. Auch die MutmaBung von KRA"GS (1927), daB es bei einem 
Addisonkranken nach lang dauernder Verabreichung von Adrenalin zu einer Regeneration 
der Basophilen gekommen sei, hat wenig Wahrscheinlichkeit ffir sich. 

d) Die Wirkung des Pankreas auf das Strukturbild der Hypophyse. 
Die vollstandige oder beinahe vollstandige Exstirpation des Pankreas 

hatte bei Katzen, die den Eingriff 8-80 Tage iiberlebten, in den Versuehen von 
KRAus (1921) eine Gewichtsabnahme der Hypophyse zur Folge, die auch mit 
histologischen Veranderungen verbunden war. 1m Vorderlappen war des ofteren 
die Zahl der Eosinophilen in auffallender Weise vermindert, die Zellen selbst 
waren stark verkleinert, schwacher eosinophil. Die Hauptzellen dagegen waren 
in allen Fallen auf Kosten der Eosinophilen vermehrt. KRAUS deutet die Ver
anderungen am "eosinophilen Zellapparat" als evidente Zeichen einer Unter
funktion. Der Zwischenlappen war nach KRAUS infolge einer Verkleinerung 
seiner Zellen, die sehr kleine undurchsichtige Kerne zeigten, deutlich verschma
lert. Der Hinterlappen war "stellenweise dichtmaschig, stellenweise feihst gekornt, 
starker mit Eosin fii,rbbar und ahnlielteinerfein geronnenen EiweiBmasse. Die 
Kerne waren fast durchwegs verkleinert, abgerundet und undurehsiehtig". 
Aueh diese Veranderungen sind naeh KRAus als Ausdruek einer herabgesetzten 
Tatigkeit zu werten. 

Gerade das Gegenteil wird von BINET, VERNE und MESSIMY (1934) von der 
Hypophyse total pankreatektomierter Hunde berichtet: Sie finden ein ausge
sprochenes Uberwiegen der Eosinophilen, die pyknotisehe Kerne zeigen, eine 
Abnahme der iibrigen Zellarten und einen UberfluB an Kolloid in Zwischen
und Hinterlappen. Die Autoren deuten diese Veranderungen im Sinne einer 
Hypertrophie und Hyperfunktion des Organs. Auch GENTILE und AMATO 
(1936, Hund) beobaehteten nach vollstandiger Wegnahme des Pankreas in der 
Hypophyse neben einer VergroBerung samtlicher Zellen ein deutliches Uber
wiegen der Eosinophilen. DaB diese Veranderungen durch den Ausfall des Insel
gewebes und nicht durch die nach Verlust des Pankreas auftretende Hyper
glykamie bedingt ist, geht nach GENTILE und AMATO daraus heraus, daB in 
Hypophysen von normalen Hunden, die durch parenterale Zufuhr von Zucker 
dauernd hyperglykamisch gehalten wurden, ein ganz anderes Zellbild auftritt: 
Bei ihnen sind die Zellen des Vorderlappens verkleinert, wahrend die Eosino
philen eine diffuse Eosinophilie des Cytoplasmas zeigen. 

Auch die Berichte, die iiber das Vei"halten der Hypophyse'bei Diabetes mel
litus vorliegen, sind widerspreehend. KRAus (1920) fand etwa in der Halfte der 
Falle und namentlich bei jiingeren Individuen eine deutliehe Verkleineruhg der 
Hypophyse; histologisch stellte er eine auffallende Verarmung an eosinophilen 
Zellen fest, die durch ihre geringe GroBe, durch pyknotisehe Kemveranderungen 
und ihre mehr oder weniger starke Entgranulierung gekennzeichnet sind, KRAus 
glaubt, daB im eosinophilen Zellapparat des Vorderlappens der Trager einer den 
Zuckerstoffweehsel regulierenden Funktion zu suchen ist und deutet die Verminde
der Eosinophilen beim Diabetes mellitus als Ausdruck einer automatisch ein
setzenden regulatorischen Funktionseinschrankung derselben zwecks Entlastung 
des insuffizienten Inselapparates. Auch in spateren Arbeiten hielt KRAUS (1926, 
1933) an den Veranderungen der Eosinophilen fest; sie seien so haufig zu beob
achten, daB ein genetischer Zusammenhangzwischen ihnen und dem Diabetes 
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wohl angenommen wurden durfe, auch wenn sie nicht ausnahmslos angetroffen 
wurden. Unter Hinweis auf die Arbeiten von HOUSSAY und LUCKE bringt 
KItAUS die Eosinophilen mit der Bildung des kontrainsularen Hormons in Ver
bindung. Neben den Veranderungen an den Eosinophilen fand KItAus (1926, 
1933, 1928 mit TRAUBE), wenn auch viel seltener, bei Diabetikern auch solche 
an den Basophilen, und zwar in Form einer bis zur vollstandigen Verflussigung 
gehenden hydropischen Degeneration, wie er sie bisher bei keinem anderen 
Leiden beobachten konnte. 

Die Befunde von KItAus konnten von anderen Autoren nur teilweise be
statigt werden; ich verweise in dieser Hinsicht auf die ausfiihrliche Zusammen
stellung des vorliegenden Materials bei BINI (1937). Aus ihr geht hervor, daB 
die bei Diabetes mellitus in der Hypophyse auftretenden Veranderungen so 
wechselnd sind, daB dem von KItAus von der Diabetikerhypophyse gezeichneten 
Bilde vorerst nur eingeschrankte Gultigkeit zugebilligt werden kann. Auch 
BERBLINGER (1932) bezeichnet es als wenig geklart, inwieweit die an Eosino
philen und Basophilen zu beobachtenden Veranderungen mit der gestorten 
inneren Sekretion des Pankreas zusammenhangen. 

Die Angaben uber den EinfluB der Insulinzufuhr auf die histologische 
Struktur der Hypophyse sind wenig einheitlich. NachIGuRA (1927, Ratte) hat eine 
wiederholte Injektion von Insulin eine Gewichtsabnahme der Hypophyse zur Folge. 
Histologisch fand er eine zahlenmaBige Vermehrung und eine GroBenzunahme 
der Eosinophilen. Auch EAVES (1926, Kaninchen) beobachtete nach mehr
maliger Injektion eine VergroBerung der Hypophyse. Histologisch bot sie das 
Bild der Hyperaktivitat. 1m Vorderlappen war die Zahl der Eosinophilen ver
mehrt; sie erschienen groBer als normal, mit undeutlichen zusammenflieBenden 
Zellgrenzen, iihnlich wie bei Thyreoidektomie. 1m Zwischenlappen fand EAVES 
eine VergroBerung der Zellen und eine Zunahme des Kolloids. SCHERESCHEWSKY 
und MOGILNITZKY (1928, Meerschweinchen, Hunde) dagegen konnten in der 
Hypophyse von Tieren, die im Insulinshock getotet wurden, keine histologischen 
Veranderungen feststellen; zum gleichen Ergebnis kam MUTHMANN (1932, 
Kaninchen) nach wiederholten Injektionen. WATRIN und FLORENTIN (1929, 
Meerschweinchen) trafen im Vorderlappen sehr viel Zellen im Zustand der kollo
idalen Einschmelzung, aber wenig Eosinophile. Der Zwischenlappen war ver
groBert und sehr kolloidreich. COLLIN, DROUET, WATRIN und FLORENTIN (1932, 
Meerschweinchen) fanden, daB die Hypophyse unmittelbar und mit groBer Aktivi
tat auf Insulin reagiert. 1m Vorder- und Zwischenlappen kommt es zu uber
maBiger Bildung von Kolloid, das sich auch in den Capillaren des Hinterlappens 
und Stieles bis zu den Nervenzellen des Tuber cinereum verfolgen laBt. AuBerdem 
war eine Abnahme der Zahl der Eosinophilen und eine Vermehrung der Baso
philen festzustellen. MOEDA (1932, Meerschweinchen) sah bei chronischer Insulin
zufuhr anfanglich eine Anhii:ttfung von Eosinophilen mit reichlicher Sekretion 
und gut entwickeltem Golgiapparat. Bei Fortdauer der Insulineinspritzung 
ging die Zahl der Eosinophilen immer mehr zuruck. 1m Gegensatz dazu be
richtete KAHN (1935, Meerschweinchen) , daB die Menge der Eosinophilen wie 
auch ihr Granulagehalt mit der Zahl der Injektionen ansteigt. Nach 26 Injektio
nen (0,5 E. pro Kilogramm subcutan) war sie beinahe um 100% erhoht. Die 
Basophilen waren dagegen weder quantitativ noch qualitativ veriindert. Die 
Zahl der chromophoben Zellen ging zuruck. Zwischenlappen und Hinterlappen 
boten keine Veriinderungen. FRANCK (1937, Meerschweinchen) fand nach 40 bis 
80 E. Insulin starke Veriinderungen namentlich an den Basophilen. Die typischen 
Basophilen nahmen stark ab, wiihrend teilweise oder vollstiindig entgranulierte 
Zellen mit oft pyknotischen Kernen einschlieBlich ihrer Zwischenformen gestei
gert auftraten. Die Eosinophilen waren nach FRANCK dagegen nur wenig be-
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troffen; die Zahl der typischen war vermindert, die Menge der kleinen Formen 
vermehrt. Pars intermedia, tuberalis und posterior zeigten nichts Besonderes. Die 
nach Injektion von Insulin im Vorderlappen eintretenden Veranderungen gleichen 
jenen, wie man sie nach Injektion des pankreotropen Prinzips erhalt (FRANCK). 

Ohne Zweifel ist ein groBer Teil dieser betrachtlichen Widerspriiche in Diffe
renzen in der :OOsierung und im Zeitpunkt der Untersuchung begriindet; auch 
Unterschiede in der Untersuchungstechnik mogen eine Rolle spielen; jedenfalls 
sind zur Klarung noch weitere systematische Untersuchungen notig. 

2. Die Beeinflussung des Hypophysenhildes durch Exstirpation 
oder Reizung des Ganglion cervicale craniale. 

Schon in den vorausgehenden Abschnitten (s. S.438 und S.50U£.) wurde 
dargelegt, daB in aIle Teile der Hypophyse zusammen mit den BlutgefaBen 
auch sympathische Nervenfasern eindringen, die iiber den Plexus caroticus mit 
dem Ganglion cervicale craniale in Verbindung stehen. Eine Reihe von Autoren, 
wie z. B. Roussy undMoSINGER (1936) sind der Auffassung, daB die hormonale 
Tatigkeit des Vorder-, Z\\ischen- und Hinterlappens vom Ganglion cervicale 
craniale wie auch vom Hypothalamus aus geregelt wird, wahrend andere Autoren 
den vom obersten Halsganglion kommenden Fasern nur vasomotorische Bedeu
tung zuerkennen und einen sekretorischen EinfluB, zumindest auf den Vorder
lappen, bestreiten. 

Bei diesei' Sachlage kommt del' Frage, ob nach Eingriffen am Halssympathicus 
in der Hypbphyse auchmorphologische Veranderungen festzustellen sind, 
besondere Bedeutung zu. Roussy und MOSINGER (1936) beobachteten beim 
Hund nach Exstirpation des Ganglion cervicale craniale eine Hypersekretion 
der Hypophyse, die sich auch in einer vermehrten Durchtrankung des Hypo
thalamusgebietes, namentlich des Nucleus supraopticus mit "Hypophysenkolloid" 
auswirkte. Weitere positive Angaben liegen aus dem COLLINSchen Institut vor. 
So fanden COLLIN und HENNEQUIN (1936a, Kaninchen) in den ersten Tagen nach 
der Operation eine anhaltende Dilatation der Capillaren der ganzen Hypophyse, 
rapides Verschwinden der Eosinophilen, Uberwiegen des basophilen Charakters, 
abundante Excretion von Kolloid in die GefaBe und interstitiellen Bindegewebs
spalten, in den Hinterlappen und den Recessus infundibularis. Am 7. Tag nach 
der Exstirpation ist der Vorderlappen durchgehend chromophob; dann setzt 
wieder eine allmahliche Restitution unter Auftreten von chromophilen Zellen 
ein. Am 10. Tag trifft man am vorderen Pol der Prahypophyse eine kleine Zone 
mit Eosinophilen und einzelnen Basophilen. Am 21. Tag (COLLIN und HENNE
QUIN 1936c) sind die Chromophoben wieder mit zahlreichen Eosinophilen und 
Basophilen untermischt, wobei die Basophilen, die sich zum Teil schon wieder 
auf dem Wege zur Kolloideinschmelzung befinden, iiberwiegen. Die Gangliektomie 
fiihrt also nach einer Phase der Basophilie und massenhaften Excretion zu einem 
chromophoben Typus,.der von einer Regeneration der Chromophoben und dann 
von einer neuen Phase der Basophilie und Excretion gefolgt ist. 

Nach 1/2_3/4stiindiger elektrischer Reizung des Ganglion cervicale craniale 
zeichnet sich die Hypophyse nach COLLIN und HENNEQUIN (1936b) durch einen 
auBerordentlichen Reichtum an eosinophilen Zellen aus. 

Besonders eingehend befaBte sich COLLINS Schiilerin FONTAINE (1939, Kanin
chen) mit der Frage der Sympathektomie und ihrer Wirkung auf die Hypophyse. 
Dabei ergab sich, daB eine ~inseitige Exstirpation des Ganglion cervicale cran. 
keine feststellbaren Veranderungen in der Hypophyse nach sich zieht. Die 
doppelseitige hat dagegen sehr einschneidende Umwandlungen zur Folge, die 
schon in den ersten Stunden nach der Operation einsetzen, um sich im Laufe 
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einiger Wochen zum Hohepunkt zu entwickeln. Der Vorderlappen nimmt un
mittelbar nach dem Eingriff basophilen Charakter an. Es kommt dann zu einer 
kraftigen Excretion durch Kolloideinschmelzung von Zellen oder haufiger durch 
Entleerung von Kolloid an einem Pol der Zellen. Yom 3.-9. Tag ist das Bild 
das Vorderlappens sehr stark chromophob; die durch die sekretorische Tatigkeit 
erschopften Zellen regenerieren sich unter Umwandlung in kleine Hauptzellen, 
worauf sehr langsam die Bildung neuer chromophiler Zellen, vorwiegend baso
philer Art einsetzt. Dann kommt es zwischen dem 28. und 70. Tag in individuell 
wechselnden Zeitraumen zur Wiederherstellung des normalen Zellbildes des 
Vorderlappens, das durch die ungleichmaBige Verteilung der drei Zellarten liber 
den gaP.zen Lappen charakterisiert ist. Der Zwis.chenla ppen zeigt beinahe 
standig ein chromophobes Aussehen; er wird fast ausschlieBlich von erschopften, 
mit parapyknotisch'ilU, kondensierten Kernen versehenenZellen gebildet, zwischen 
denen einige im Stadium der Sekretspeicherung befindliche basopile Zellen 
liegen, ein Dbergangsstadium, das sehr bald von einer schwer zu fassenden 
Sekretabgabe gefolgt ist. Hinterlappen und Hypophysenstiel der operier
ten Tiere sind wahrend der ersten drei W ochen reich mit Kolloid beladen, das 
besonders in den Recessus infundibularis einzudringen scheint. In der Pars 
tuberalis konnten keine besonderen Veranderungen festgestellt werden. 

Eine einseitige kurzdauernde faradische Reizung des Halssympathicus im 
Bereich oder kurz caudal vom Ganglion cervicale craniale ruft eine GefaBerweite
rung im Vorderlappen und eine sehr ausgesprochene Verstarkung der Chromo
philie im Vorder- und Zwischenlappen, sowie eine starke Neurocrinie im Hinter
lappen hervor. Eine doppelseitige Reizung hat eine etwas geringere GefaB
erweiterung und den Beginn der Excretion in die Capillaren des Vorder- und 
Zwischenlappens sowie in die Gewebsspalten des Hinterlappens und Hypophysen
stieles zur Folge. 

Verschiedentlich wurde versucht, die Wirkung einer Reizung oder Durchtrennung des 
Halssympathicus auf die Hormonproduktion der Hypophyse im biologischen Experiment 
nachzu~eiBen .(s. z. B. die Arbeiten von VOGT 193.I, J,JINSEY und MARKEE 1933, llATERIUS 
1934, FltIEDGOOD UDd PrNcus1'935, .FRIEDGOOD und CANNON 1986,. ZECKWER 1937). Zu
sammenfassende Darstel1ungen.bringen COLLIN (1937} und VAN DYKE (1936), welch letzterer 
vom EinfluB sekretorischer Fasern nicht iiberzeugt ist. 

Nach EAVES und CLARK (1926, Kaninchen) kommt es in der Hypophyse auch 
nach Durchtrennung des rechten Vagus zu sehr augenfalligen Verande
rungen; einige Wochen nach der Vagotomie sollen die Zellen des Vorderlappens 
Zunahme ihrer GroBe und verstarkte Eosinophilie zeigen. 21 Wochen p. op. be
schrankt sich die Eosinophilie auf Flecken hypertrophischer grob granulierter 
Zellen, die zum Teil vakuolisiert sind. Um sie herum liegen vakuolisierte chromo
phobe Zellen, die nach den Autoren durch Sekretabgabe aus Eosinophilen ent
stehen. In der Pars intermedia fanden sie vermehrtes Kolloid. 1m ganzen gleichen 
die Veranderungen jenen, die EAVES nach Insulininjektion beschrieb (s. S. 548). 

3. Die Beeinflussung der Hypophyse durch RuJ3ere Faktoren. 
a) Vitamine. 

Bei Vitamin-A-freier Kost stelltenSuTTON und BRIEF (1938) in der Hypo
physe von Ratten eine merkliche Zunahme der Zahl der Basophilen fest, was 
sie als schwachen Kastrationseffekt deuten. Die Wirkung war bei Mannchen 
starker als bei Weibchen. Typische Kastrationszellen traten jedoch auch bei 
Mannchen nur sehr sparlich auf. WOLBACH und HOWE (1925), TATCHER und 
SURE (1932), MITZKEWITSCH (1934) und FRANCK (1937) fanden bei Vitamin-A
Mangel in der Hypophyse keine Veranderungen. KORENSCHEVSKY (1923) beob
achtete bei der Taube eine Vermehrung der "hellen" Zellen. 
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Mangel an"Vitamin B" soll im Vorderlappen der Taubenhypophyse zumAuf
treten vakuolisierter Zellformen fiihren, die aus den Basophilen hervorgehen 
(SATWORNITZKAJA und SIMMITZKY 1932). 

Eingehender sind die Angaben iiber die Folgen eines Mangels an Vitamin E. 
Wie VAN WAGENEN (1925) und NELSON (1933d) feststellten, treten im Vorder
lappen der Rattenhypophyse in diesem Falle ahnliche Veranderungen auf wie 
nach Kastration. Bekanntlich kommt es bei Fehlen des Vitamin E zu einer 
schweren Degeneration des Samenepithels, wahrend die LEYDIGSchen Zellen 
des Hodens, sowie Prostata und Samenblaschen ihre normale Ausbildung be
wahren. Die Kastrationsveranderungen erreichen im Vorderlappen der vitamin
frei ernahrten Tiere jedoch nicht da,s bei Vollkastraten zu beobachtende AusmaJl 
(NELSON). So kommt as bei Ihnen zwar zu Hyperamie sowie zu-yergroJlerung 
und Vermehrung der Basophilen, typische Kastrationszellen (Siegelringformen) 
fehlen aber. Es ist also ein Bild, wie es sichauch beikryptorchenRatten (5 Monate) 
findet (NELSON). Auch MULLER und MULLER (1937) erzielten bei Rattenmannchen 
trotz einer sich iiber 280 Tage erstreckenden Fiitterung mit Vitamin-E-freier 
Kost nur "das abgeschwachte Bild der Kastratenhypophyse", wahrend bei 
Weibchen eine wesentliche Beeinflussung iiberhaupt ausblieb. In den Hypo
physen schwangerer oder nichtschwangerer Weibchen traf NELSON wie auch 
STEIN (1935) bei Vitamin-E-Mangel keine Veranderungen an. 

KONEFF (1939) fand bei Vitamin-E-frei ernahrten Rattenmannchen die stark
sten Veranderungen an den basophilen Zellen des Vorderlappens. Sie zeigten 
eine deutliche Zunahme an Zahl und GroBe, Siegelringformen (im Gegensatz 
zu NELSON), vergroJlerten Goigiapparat, VergroJlerung der Kerne und prozentuale 
Zunahme der blaschenformigen Kerne, an einzelnen Kernen Faltung der Kern
membran und VergroBerung der Kernkorperchen. Bei den Eosinophilen war 
im allgemeinen eine Zunahme der ZellgroBe und eine Abnahme der Zahl der teil
weise degranulierten Formen zu erkennen. Die Ohromophoben schienen an Zahl 
vermehrt. Auffallenderweise traten die fiir Vitamin-E-Mangel charakteristischen 
Zellveranderungen in der Hypophyse in abgeschwachten Gradeauch dann auf, 
wenn zur Vitamin-E-freien-Kost a-Tocopherol oder Weizenkeimlingol zugegeben 
wurde, obwohl dadurch die Veranderungen an den SamehkaniUchen und die 
Herabsetzung der Befruchtungsfahigkeit verhindert wurden. 

Dber den EinfluB von Provitamin D, des Ergosterins liegen Untersu
chungen von AGDUHR (1932, Maus) vor. Darnach hat die Zugabe von Ergosterin 
bei Weibchen eine deutliche Gewichtszunahme der Hypophyse zur Folge, die 
relativ am groJlten beim Zwischenlappen, am kleinsten beim Hinterlappen zu sein 
scheint. Bei Mannchen ist sie dagegen statistisch nicht gesichert. Was die histo
logischen Befunde betrifft, so zeigt sich, daB die Ergosterinzugabe im Vorder
lappen der Weibchen das Wachstum der Driisenzellmasse und ihrer sekretorischen 
Oberflache betrachtlich steigert: Unter ihrer Wirkung nimmt die Anzahl der 
Driisenzellen um etwa 38 %, die Driisenzellmasse um etwa 68 % und die sekretori
sche Flache um etwa 57 % zu. Von den Driisenzellen zeigen die Eosinophilen 
zahlenmaJlig die groJlte (Zuwachsrate 85%), die Basophilen die geringste Zu
nahme (Zuwachsrate 6%). 

b) Hunger. 
Bei jungen Ratten, die durch Unterernahrung auf konstantem Gewicht gehalten 

werden, ist der Vorderlappen der Hypophyse etwas verkleinert, wahrendZwischen
lappen und Hinterlappen dadurch relativ groBer erscheinen. Bei chronischer 
Inanition erwachsener Tiere erscheinen Vorder- und Zwischenlappen reduziert, 
der Hinterlappen vergroBert, bei akuter Inanition ist der Vorderlappen relativ 
vergroJlert, der Zwischenlappen verkleinert, der Hinterlappen unverandert. 
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Nach lang dauerndem Hungerzustand bleibt das relative Volumen der einzelnen 
Lappen auch nach Wiederkehr voller Nahrungszufuhr dauernd anormal (JACK
SON 1917). 

Histologisch ist nach dem gleichen Autor bei akutem und chronischem 
Hunger iin Vorderlappen eine Zunahme des GefaBstromas von 10,6% auf 
17 % festzustellen. 1m Vorderlappen bleiben die Driisenzellen mancher Bezirke 
annahernd unverandert, andere zeigen auBerste Atrophie und Degeneration. 
Das Cytoplasma der Zellen ist dann gewohnlich reduziert, haufig vakuolisiert. 
In den chromophilen Zellen sind die Granula stark vermindert und schwacher 
farbbar. Die Kerne zeigen vielfach Neigung zu Hyperchromasie und Pyknose. 
1m Zwischenlappen neigt das Cytoplasma zu Verlust seiner fein granularen 
Struktur, die Kerne sind gelegentlich pyknotisch; im allgemeinen machen sich 
aber hier wie im Hinterlappen nur verhaltnismaBig geringe Veranderungen 
bemerkbar. Das Kolloid bleibt in beiden Anteilen unbeeinfluBt. Bei Wieder
fiitterung kommt es zu allmahlicher Wiederherstellung der normalen Struktur, 
doch konnen einzelne atrophische Bezirke fUr unbestimmte Zeit erhalten 
bleiben. 

Vber das Verhalten der Hypophysen unzureichend ernahrter oder ver
hungerter Menschen aller Altersklassen Hegen Angaben von SEDLEZKY (1924) vor. 
Die Gewichtsabnahme der Hypophyse ist nur sehr gering. Die histologischen 
Veranderungen sind in der Hypophyse jugendlicher Individuen ausgepragter 
als bei Erwachsenen. Neben einer starken Hyperamie tritt hier eine Hypoplasie 
des Driisengewebes, eine Verarmung an eosinophilen Zellen und ein Vberwiegen 
basophiler Zellen hervor. Ferner kommt es zu friihzeitiger vermehrter Ablagerung 
von vorwiegend basophilem Kolloid. 

Auch in den Versuchen von HUDITZA (1935, Meerschweinchen) wie SCHU
BOTHE (1940, Meerschweinchen) zeichnet sich der Vorderlappen verhungerter Tiere 
durch besonders starke Hyperamie aus, die SCHUBOTHE aus einer jeweils kurz 
vor dem Tode eintretenden Vasomotorenlahmung erklart. Auch die starke Ab
nahme der Eosinophilen konnten beide Autoren in ihren Versuchen bestiitigen; 
sie wie die allgemeine Verkleinerung der Driisenzellen ist nach SCHUBOTHE im 
Sinne einer Atrophie zu deuten. 1m Zwischen- und Hinterlappen konnte SCRF
BOTHE keine besonderen Veriinderungen feststellen. 

Als Hauptsymptome der Hungerhypophyse konnen demnach hochgradige 
Hyperamie des Vorderlappens, Atrophie seiner Driisenzellen und Verarmung 
an eosinophilen Zellen angefiihrt werden. 

c) Klilte. 
Vber den EinfluB der Kalte auf das Strukturbild der Hypophyse Hegen 

Untersuchungen von BAlLLIF (1938) vor, in denen erwachsene Ratten fUr die 
Dauer von 9-56 Stunden Temperaturen von 0-70 C ausgesetzt wurden. Die 
Hypophysen dieser Tiere sind auBerlich durch eine GroBenzunahme charakteri
siert, die besonders den Vorderlappen betrifft und zur Hauptsache durch die 
starke AnfUllung der Sinuscapillaren mit Blut bedingt ist. Daneben finden 
sich auch histologische Veranderungen. Eine der ersten besteht in einer De
granulation der oc-Zellen. Sie beginnt mit einem Verlust der Chromophilie der 
oc-Granula, der von der Bildung kleiner Vakuolen gefolgt ist. Eine direkte Aus
stoBung des Sekretes aus der Zelle kann jedoch nicht beobachtet werden; es 
scheint, daB das Material in Fliissigkeit umgewandelt wird, die direkt durch 
die Zellmembran zu dringen vermag. Wenn auf diese Weise die Mehrzahl der 
oc-Granula verschwunden ist, schrumpft die Zelle zusammen und der Kern wird 
pYknotisch. Die j'1-Zellen werden unter der Einwirkung der Kiilte groBer, ihre 
Farbbarkeit geringer. Ihr Cytoplasma ist iibervakuolisiert, von den Granula 
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bleiben nur einzelne erhalten. Die groBen Vakuolen, an deren Bildung sich an
scheinend auch der Golgiapparat beteiligt, werden von der Zelle ausgestoBen. 
Die chromophoben Zellen werden durch die Kaltewirkung nicht verandert. Bei 
sehr starker Beeinflussung konnen Teile des Vorderlappens vollstandig zerfallen. 

Der Zwischenlappen wird durch die Kalte nicht sehr stark beeinfluBt. Bei 
intensiver Kaltewirkung kann die Vakuolisierung des Cytoplasmas in einzelnen 
Zellen zunehmen; unter Umstanden kommt es zu degenerativen Veranderungen 
und Einschmelzung zu Kolloid. 1m Hinterlappen besteht die sichtbarste Ver
anderung in einer Ansammlung von intercellularer Fliissigkeit. Die Pituicyten 
sind morphologisch unverandert, die Zahl der "Schaumzellen" (s. S.426) ver
mehrt~ Auch zu einer Anhaufung von Kolloid kann es kommen. 

BAILLIF deutet die nach Kalteeinwirkung eintretenden Veranderungen als 
Phasen einer Hypersekretion. Die Bildung von Kolloid ist die Folge von Zell
degeneration; sie hat mit dem ProzeB der Hormonproduktion nichts zu tun. 

d) Unterdruck. 

SCHUBOTHE (1940) setzte Meerschweinchen eine bestimmte Zeit lang odeI' 
bis zum Eintritt des Spontantodes del' Wirkung stark verdiinnter Luft aus. Der 
dabei zur Anwendung gelangte Unterdruck entspricht etwa einer Nennhohe von 
rund 8500 m. Bei den spontan verstorbenen Tieren ergab sich in del' Hypophyse 
eine starke Hyperamie, die als Ausdruck einer agonal eintretenden Vasomotoren
lahmung gedeutet wird. Als Ursache der bei Tieren mit hohem Gewichtsverlust 
festzustellenden Verkleinerung der Driisenzellen der Hypophyse sowie der 
zahlenmaBigen Abnahme der Eosinophilen wird eine vom Unterdruck unab
hangige Hungeratrophie angesehen. Bei den Unterdruckversuchen fanden sich 
in der Hypophyse keinerlei Zell- und Kerndegenerationen, die zu den bei anderen 
Organen zu beobachtenden hypoxamischen Veranderungen in Parallelc gesetzt 
werden komlten. SCHUBOTHE schlieBt daraus auf eine relativ groBere Wider
standsfahigkeit der Hypophysiszellen gegeniiber mangelhafter Sauerstoffver
sorgung, wie sie auch dem Herzmuskel-, Ganglien-, Lebel'- und Niel'enpal'enchym 
eigen ist. 

Del' EinfluB einer gegenteiligen Versuchsbedingung, die Wirkung chro
nischen Hirndruckes auf die Hypophyse wurde von HERLANT (1937) unter
sucht. Der Autor erzielte diese chronische Druckerhohung bei Ratten durch 
beiderseitige Unterbindung del' Jugulal'venen, durch intracerebrale Injektion 
hypertonischer Kochsalz16sung und durch subdurale Injektion von Paraffin. 
Als Folge des Eingriffes beobachtete HERLANT eine sehr ausgesprochene Ver
mehrung der basophilen Zellen, die namentlich 96 Stunden nach Beginn des 
Vcrsuches den ganzen Vorderlappen durchsetzten. 

e) Dunkelheit. 
Mehrstiindiger Aufenthalt im Dunkeln hat keine morphologisch nachweis bare 

Veranderung in del' Hypophyse zur Folge. Auch nach 24stiindigem Licht
abschluB sind die Erscheinungen noch gering. Sie bestehen nach den Versuchen 
von SANCHEZ-CALVO (1937, 1lfeerschweinchen, Kaninchen) in einer leichten Ver
groBerung der eosinophilen zenen, deren Grenzen nicht so deutlich wie sonst 
hervortreten. Basophile und chromophobe Zellen sind noch unbeeinfluBt. Das 
Kolloid ist im Vordel'-, Zwischen- und Hinterlappen etwas vermehrt. Nach 
48 Stunden findet man die Zahl der Basophilen vermindert. Ferner berichtet 
SANCHEZ-CALVO vom Auftreten eosinophiler Zellen, die sich von den typischen 
durch ihl'e geringere GroBe, ihren kleinen Kern und ihre sparlichen Granula unter
scheiden. 
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Das Maximum der Veranderungen wird nach 72stiindigem Aufenthalt im 
Dunkeln erreicht. Neben einer sehr starken Vermehrung der Eosinophilen ist 
nun ein volliges Verschwinden der Basophilen festzustellen. Kern und Zelleib 
der Eosinophilen sind vergroBert, die Granula sind stark farbbar, die Zellgrenzen 
unscharf. Der Zwischenlappen ist leicht verdickt und auffallend kolloidreich. 
Auch im Hinterlappen macht sich Hyperamie und Kolloidreichtum in ver
starktem MaBe bemerkbar. SANCHEZ-CALVO erblickt in dem Kolloidreichtum 
einen Beweis dafiir, daB die Hypophyse durch den AbschluB des Lichtes in den 
Zustand der Hyperfunktion versetzt wird. 

FLORENTIN und STUTINSKI (1936) beobachten dagegen in der Hypophyse 
von Froschen (Rana temporaria) , die fur 36 Stunden im Dunkeln gehalten 
wurden, Neigung zu allgemeiner Chromophilie; namentlich die Eosinophilen 
sollen stark hervortreten. Nach 7tagigem Aufenthalt im Dunkeln finden sich 
fast nur Eosinophile, basophile Zellen sind spiirlich, chromophobe Zellen fehlen 
vollstiindig. Der Zwischenlappen enthiilt vermehrte Mengen von Kolloid. Auch 
in der Hypophyse von Kroten (Bujo vulgaris) ist nach 8tagigem Aufenthalt 
im Dunkeln, vor allem in der Pars intermedia eine verstarkte Sekretion von 
Kolloid nachzuweisen (FLORENTIN 1937). Letzteres wird durch die GefiiBe zum 
Hypothalamus gebracht, wo besonders die Portio magnocellularis des Nucleus 
supraopticus groBe Mengen von Kolloid aufnimmt. Gleichzeitig beobachtet 
FLORENTIN in diesem Kern die Degeneration zahlreicher Nervenzellen, wie auch 
die Regeneration neuer Zellen, die hier unter dem EinfluB des Hypophysen
sekretes vor sich gehen solI. 

Eine sich uber 7 Tage erstreckende Dauerbelichtung (mit einer bzw. 
drei 50 Wattlampen) solI dagegen bei Rana esculenta nach STUTINSKI (1936) 
eine Verarmung an Eosinophilen und ein "Oberwiegen der Chromophoben zur 
Folge haben. Die Chromophoben der Versuchstiere unterscheiden sich deutlich 
von jenen der Kontrolltiere: Wahrend letztere leer, ungranuliert und schaumig 
aussehen, enthalt das Cytoplasma der ersteren eine groBe Zahl von mehr oder 
weniger basophilen Granulationen; oft kann der Autor auf einem blaulichen 
Grund des Cytoplasnias.auch"eine Mischung eosinophiler und basophiler Granula 
unterscheiden. Typische Basophile fehhm. 

Die widersprechenden morphologischen Beobachtungen lassen sich mit den 
experimentell-biologischen Befunden uber die Beeinflussung der hormonalen 
Tatigkeit der Hypophyse durch optico-hypophysare Reflexe (s. die Arbeiten 
von KOLLER und RODEWALDT, BENOIT, BISONNETTE, COLLIN, JORES) vorerst 
nur schwer in Einklang bringen. 
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Univ. Library 1930. - Rahn, H.: The morphogenesis and cytologic!J:1 differentiation of 
the chick pituitary. Anat. Rec. Suppl. 70, 64 (1938). - Randerath: Uber einen Fall von 
angeborenem Mangel beider Eierst6cke. Virchows Arch. 254, 798-810 (1925). - Ranson, 
s. W., C. Fisher and W. R. Ingram: Hypothalamic regulation of temperature in the monkey. 
Arch. of Neur. 38, 445 (1937). - Ranson, S. W. and H. W. Magroun: The Hypothalamus. 
Erg. Physiol. 4,1, 56-163 (1939). - Ranzi: (a) Ipofisi e gestazione nei selaci. Atti Accad. 
naz. Lincei, VI. s. 23, 365-368 (1936). (b) Gliandole endocrine, maturita sessuale e g,;,ta
zione nei selad. Atti Accad. naz. Lincei, VI. s. 24, 528-530 (1937). - Rasmussen, A. T.: 
(a) The hypophysis cerebri of the woodchuck with special reference to hibernation and 
inanition. Endocrinology Ii, 33-66 (1921). (b) Histological tvidcnce of colloid absorption 
directly by the blood vessels of pars antcrior of the human hypophysis. Q,uart. J. exper. 
Physiol.17, 149-155 (1927). (c) Histological evidence of colloid absorption directly by 
the blood vessels of pars anterior of the human hypophysis. Anat. Rec. 35, 47, 48 (1927). 
(d) The morphology of pars intermedia of the human hypophysis. Endocrinology 12, 129 
bis 150 (1928). (e) A statistical study of normal male adult human hypophysis. Proc. 
Soc. exper. BioI. a. Med. 2;', 513-515 (1928). (f) The weight of the principal components 
of the normal male adult human hypophysis cerebri. Amer. J. Anat. 42, 1--27 (1928). 
(g) The percentage of the different age types of cells in the male human hypophysis. ArneI'. 
J. Path. Ii, 263-274 (1929). (h) Cell types and their proportion in pars anterior of adult 
male human hypophysis. Proc. Soc. expel'. BioI. a. Mcd. 26. 424-426 (1929). (i) Ciliated 
epithelium and mucussecreting cells in the human hypophysis. Anat. Rec. 41, 273-284 
(1929). (k) Origin of the basophilic cells in the posterior lobe of the human hypophysis. 
Amer. J. Anat. 46, 461-472 (1930). (I) Proportions of the various constituents of the 
normal adult human female hypophysis. Proc. Soc. expel'. BioI. a. Med. 28 (1931). (m) The 
percentage of the different types of cells in the anterior lobe of the hypophysis in the adult 
human female. Amer. J. Path. 9, 459-471 (1933). (n) The incidence of tubular glands 
and concretions in the adult human hypophysis ccrebri. Anat. Rec. lili, 139-149 (1933). 
(0) The weight of the principal components of the normal hypophysis cerebri of the adult 
human female. Amer. J. of Anat. 51i, 253-275 (1934). (p) The relation of the basophilic 
cells of the human hypophysis to blood pressure. Endocrinology 20, 673-678 (1936). 
(q) Copper hematoxylin, a stain for the acidophils of the human hypophysis. Proc. Soc. 
expel'. BioI. a. Med. 34, 760-762 (1936). (r) So-called endocytogenetic origin of chief cells 
(chromophobes) from chromophiles in the anterior lobe and the origin of the basophilic 
cells that invade the posterior lobe of human hypophysis. Anat. Rec. Suppi. 64, 39 (1936). 
(s) Microscopic preparations of the human hypophysis. Anat. Rec. Suppi. 64, 3, 71 (1936). 
(t) Reaction of the supraoptic nucleus to hypophysectomy. Proc. Soc. exper. BioI. a. Med. 
36, 729-731 (1937). (u) Innervation of the hypophysis. Endocrinology 23, 263-278 
(1938). (v) The nerve fibers of the human hypophysis. Anat. I{ec. 70, 64 (1938). -- Ras
mussen, A. rr. and R. Herrick: A method for the volumetric study of the human hypo
physis cerebri ~yith illustrative results. Proc. Soc. expel'. BioI. a. Med. 19, 416-423 (1922). -
Rathke, H.: Uber die Entstehung der Glandula pituitaria. Arch. Anat., Physioi. u. 
wiss. Med. 1838, 482-485. - Rautmann, Hermann: Pathologisch-anatomische Unter
suchungen tiber die BASEDowsche Krankheit. Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. 28, 489-618 
(1915). -- Reese, J. D.: Anterior hypophysis of the rat during the oestrous cycle. Anat. Rec. 
52, 74 (1932). - Reese, J. D. and 11lcQueen-Williams: Prevention of "castration cells" in 
the anterior pituitary of the male rat by administration of the male fex hormonc. Amer. 
J. Physiol. 101, 239-245 (1932). - Reichert: Der Bau des menschIichen Gehirns, Teil 2, 
S. 19. Leipzig 1871. -- Reichert, K. D.: (a) Beschreibung einer friihzeitigen menschlichen 
Frucht im blaschenf6rmigen Bildungszustand nebst vergleichenden Untersuchungen ~~ber 
die blaschenf6rmigen Frtichte del' Saugetiere und des Menschen. Berlin 1873. (b) Uber 
das vordere Ende der Chorda dorsalis bei friihzeitigen Haifisth-EmbryollfCll. Berlin 1877. --
Reiss, P.: L'appareil de Golgi d Lns les cellules glandulaires de l'hypophyse. Po1arite fonc
tionelle et cycle secretoire. C. r. Soc. BioI. Paris 87,255-256 (1922). - Retzius, H.: (a) Die 
Neuroglia d.~s Gehirns beim Menschen und bei Saugetieren. BioI. Unters., N. F. 6, 1-28 
(1894). (b) Uber die Hypophyse vonM yxine. BioI. Unters., N. F. 7,19-21 (1895). -- Riddle, 
0., R. W. Bates and S. W. Dykshorn: (a) A new hormone of the anterior pituitary. Proc. Soc. 
exper. BioI. a. Med. 29, 1211 (1932). (b) Prolactin, a new and third hormone of the anterior 
pituitary. Anat. Rec. 54, 25 (1932). (c) The preparation, identification and assay of Pro
lactin -- a hormone of the anterior pituitary. Amer. J. Physiol. 10i), 191 (1933). - Rio
Hortega, P.: Constitucion histo10gica de 1a gHmdula pineal. Trab. Labor. Histopath. Madrid 
23 (1923). - Robeson, J. llI.: The development of the hypophysis cerebri in Cyprinu8 
carpio. Anat. Rec. SuppI. 72, 95 (1938). - Rodewald, W.: Die Wirkung des LichtE'S auf 
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die Hypophyse von Rana temporaria. Z. vergl. Physiol. 21, 767-800 (1935).
Rodriguez, H.: Systematische Untersuchungen am Hirnanhang einiger Saugetiere tiber 
die Brauchbarkeit der Farbung nach BERBLINGER-BuRGDORF zur Darstellung der Epithclien 
der Adenohypophyse. Endokrinol. 19, 151-160 (1937). - Rossie, R.: (a) Das Verhalten 
der .~enschlichen Hypophyse nach Kastration. Vir chows Arch. 216, 248-264 (1914). 
(b) Uber MyxOdem bei totaler Thyreoaplasie. Korresp.bl. allg. arztl. Ver. Thtiringen 49, 
21-24 (1920). - Rossie u. Wallart: Der angeborene Mangel der Eierstocke. Beitr. path. 
Anat. 84, 401-452 (1930). -- Rossler, H.: Vber die diagnostische Bedeutung des Hypo
physenvorderlappenhormons im Urin in Fallen von Blasenmole und Chorionepitheliom. 
Z. Geburtsh.96, 516-539 (1929). - Rogowitsch, N.: Die Veranderungen der Hypophyse 
nac~~ Entfernung der Schilddrtise. Beitr. path. Anat. 4, 455--'469 (1889). --- Romeis, B.: 
(a) Uber die Veranderungen der Hypophysis bei Erkrankung der Schilddrtise (nach Unter
suchungen bei Struma adenomatosa des Hundes). Virchows Arch. 251, 237-252 (1924). 
(b) Altern und Verjtingung. In Handbuch der inneren Sekretion, herausgeg. von HIRSCH, 
Bd.2, S. 1745-1984. 1931. -- Romiti, G.: Sopra la estrcmita anteriore della corda dorsale 
ed il suo rapporto colla tasca ipoflsaria 0 di Rathke nell'embrione di polIo. Boll. Soc. Cultori 
Sci. med. Siena 3, 411-419 (1885). -- Rondinini,R.: Ancora sulla differenziazione degli 
elementi ghiandolari della porzione anteriore della ipofisi negli embrioni d'uomo. Monit. 
zool. ital. Suppl. 43, 342-344 (1933). - Roofe, P. G.: (a) The morphology of the hypo
physis of Amblystoma .. J. Morph. a. Physiol. 61, 485-494 (1937). (b) The blood vascular 
system of the hypophysis of Amblystoma tigrinum. J. compo Neur. 69, 249-254 (1938). -
(c) The blood vascular system of the hypophysis of Amblystoma tigrinum. Anat. Rec. 70, 88 
(1938). - Rosenblatt, J.: Sur les canses de la mort des animaux thyreoidectomises. Arch. sci. 
bioI. St. Petersbourg 3,53 (1895). - Rossi, K.: Sllilobi laterali della ipofisi. Monil. zool. ital. 
7, 240-243 (1896). - Rosta,M.: GroBe Schwanku~gen im Hypophysengewicht des Rindes. 
Allatorv. Kozlony (ung.) 1931,9-12. - Roth, A.: Uber die Melanophorenwirksamkeit" des 
menschlichenHypophysenvorderiappens. Zbl. Path. 54, 234--242 (1932). - Roulet, F.: Uber 
das Verhalten der Bindegewebsfasern unter normalen und pathologischen Bedingungen. Erg. 
Path. 32, 1-47 (1937). - Roussy, G. et M. lllosinger: (a) Le tuber cinereum et son role 
dans les principales fonctions du m€tabolisme. Metabolisme de l'eau, des glucides et des 
lipides. Ann. Med. 33, 193 (1933). (b) Rapports anatomiques et physiologiques de l'hypo
thalamus et de l'hypophyse. Ann. Med. 33, 301 (1933). (c) Rapports anatomiques de 
l'hypothalamus et de l'hypophyse. C. r. Soc. BioI. Paris 112, 557-558 (1933). (d) Sur 
l'excretion intravasculaire des produits hypophysaires. C. r. Soc. BioI. Paris 112, 775 
776 (1933). (e) A propos de l'hydrencephalocrinie hypophysaire. C. r. Soc. BioI. Paris 
112, 1317 (1933). (f) Processus de secretion neuronale dans les noyaux vegetatifs de l'hypo
thalamus chez l'Homme. La "neuricrinie". C. r. Soc. BioI. Paris 115,1143 (1934). (g) I.e 
noyau tangentiel et ses connexions. Soc. Neur. Paris Janvier 1935. (h) Les voies de con
duction de la region sous-thalamique. Voies afferentes et efferentes (2" Mem.). Encephale 
30, 614-648 (1935). (i) Sur la neuronolyse physiologique dans l'hypothalamus des Mammi
feres. C. r. Soc. BioI. Paris 118, 414 (1935). (k) Sur la plurinucleose neuronale dans les 
noyaux vegetatifs de l'hypothalamus des Mammiferes. C. r. Soc. BioI. Paris 118, 736 (1935). 
(1) Sur les reactions neuronales de l'hypothalamus conseeutives a l'hyperneurocrinie hypo
physo-hypothalamique experimentale. C. r. Soc. BioI. Paris 119, 797 (1935). (m) Le jeu 
de neuro-regulation del'hypophyse. C. r. Soc. BioI. Paris 119, 931 (1935). (n) Sur les rap
ports entre les pericaryones et les capillaires dans la region sous-thalamique. C. r. Soc. 
BioI. Paris 112, 719 (1936). (0) Le champ d'action de l'hypophyse par neurocrinie. C. r. 
Soc. BioI. Paris 122,643 (1936). (p) La regulation nerveuse du fonctionnement hypophysaire. 
Presse med. 1936 II, 1521 bis 1523. (q) Quelques donnees recentes fournies par l'etude histo
physiologique du systeme neuro-vegetatif. Presse med., 20. mars 1937, 433. - Rowan: 
Reproductive rythm in birds. Nature (Lond.) 2, 11, 12 (1928). - Rubaschkin, W.: Studien 
tiber Neuroglia. Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. 64, 575-626 (1904). - Rudel, E.: 
Formentwicklung der menschlichen Hypophysis cerebri. Anat. H. 55, 187-224 (1918). -
Rumph, P. and Ph. E. Smith: The first occurence of secretory products and of a specific 
structural differentiation in the thyroid and anterior pituitary during the development 
of the foetus. Anat. Rcc. 33, 289-298 (1926). 

Sacerdoti: Risultati di riC(jrche sui trapianto della ipofisi sperimentale. R. Accad. 
med. Torino 1903, 459; 1905, 68. - Saguchi, S.: Zytologische Studien, Heft 1-7. 1927 bis 
1934. - Saint-Remy, G.: (a) Sur l'histologie de la glande pituitaire. C. r. Acad. Sci. Paris 
1892, No 13. (b) Contribution ii, l'histologie de l'hypophyse. Archives de BioI. 12,425-434 
(1892). (c) Sur la signification morphologique de la poche pharyngienne de Seessel. C. r. 
Soc. BioI. Paris 47, 423 (1895). (d) Recherches sur Ie diverticulum pharingien de Seesse!. 
Archives Anat. microsc. 1, 129 (1897). - Saito, Y.: Untersuchungen tiber die Hypophysen. 
gewichte von Pferden. Biochem. Z. 142, 308-311 (1923). - Saller, K.: Untersuchungen 
tiber das Wachstum bei Saugetieren (Nagern). 5. T. Das extrauterine Wachstum der Hypo. 
physe bei der weil3en Hausmaus. Arch. Entw.mechan. 128, 262-298 (1933). -- Salmon, A.: 
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Sui rapporti fra Ie affezioni rinofaringea e Ie alterazioni ipofisarie. Riforma med., Sept. 
1927. -- Salzer, H.: Zur Entwicklung der Hypophyse bei Siiugern. Arch. mikrosk. Anat. 
51, 55-68 (1898). - Sanchez Calvo, R.: (a) 1st eine cytologische Lokalisation des thyreo
tropen Hormons der Hypophyse moglich? Virchows Arch. 300, 564-566 (1937). (b) Ein
fluB der Dunkelheit auf das Zellbild der Hypophyse. Virchows Arch. 300, 560-563 (1937 a). 
(c) 1st eine Lokalisation des thyreotropen Hormgns dcr Hypophyse moglich? Virchows 
Arch. 300, 564-566 (1937b). - Sartorius: Uber die Moglichkeit einer objektiven 
GroBenbestimmung der Sella turcica im Kindesalter. Mschr. Kinderheilk. 45, 259-267 
(1929). - Sato, K.: (a) Studien iiber die Entwicklung der Hypophysenanlage. I. Bei den Am
phibien, besonders Embryonen von Bufo vulg. iap. Okayama-Igakkai-Zasshi (jap.) 46, Nr 1 
(1934a). (b) Studien iiber die Entwicklung der Hypophysenanlage. II. Bei den Urodelen, 
besonders Hynobiu8. Okayama-Igakkai-Zasshi (jap.) 46, Nr 11 (1934b). (c) Studien iiber 
die Morphologie und Histologie der Anurenhypophyse. III. Mitt. Okayama-Igakkai
Zasshi (jap.) 47, 1-23 (1935). - Sat~ornitzkaja, S. A.: (a) Beitriige zur Morphologie der 
Driisenelemente des Hirnanhangs. I. Uber die morphologische Bedeutung der sogenannten 
"Thyreoidektomie bzw. Strumazellen" der Hypophysis cerebri. Z. mikrosk.-anat. Forseh. 
6, 44.3-466 (1926). (b) Beitriige zur Morphologie der Driisenelemente des Hirnanhangs. 
II. Uber die morphologische Bedeutung der sog. Kastrationszellen der Hypophyse. Z. 
mikrosk.-anat. Forsch. 8, 384-407 (1927). - Satwornitzkaja, S. A. u. W. S. Simmitzky: 
Die Hypophyse der Vogel im Lichte experimenteller Befunde. Arch. russ. d'Anat. etc. 
11, 199-210 (1932). - Savagnone: Contributo alla eonoscenza della fine struttura 
dell'ipofisi. Riv. itaI. Neur., Psych. ed Elett. 1909. -- Sawade: GehOren die Kapil
larendothelien des Hirnanhangs zum retikuloendothelialen System? Frankf. Z. Path. 
37, 506-537 (1929). - Sawyer, EI.: (a) The cytology of the hypophysis cerebri of 
the bat. JJI yotis lucifugus. Anat. Rec. SuppI. 64, 1, 96 (1935). (b) The cytology of the 
hypophysis cerebri of the bat. Z. Morph. a. PhysioI. 60, 127-157 (1936). - Saxer: Epen
dymepithel, Gliome und epitheliale Geschw~lste des Zentralnervensystems. Beitr. path. 
Anat. 32, 276-350 (1902). - Scaffidi, V.: Uber den feineren Bau und die Funktion der 
Hypophysis .. cerebri des Menschen. Arch. mikrosk. Anat. 64, 235-257 (1904). - Scala
brino, R.: Uber die Beziehungen von Kropf und Hypophyse. EndokrinoI. 15, 25-41 
(1934). - Schaeffer, J. Parsons: Some points in the regional anatomy of the optic pathway, 
with especial references to tumors of the hypophysis ce,I:ebri and resulting ocular changes. 
Anat. Rec. 28, 243-279 (1924). - Scharrer, E.: (a) Uber sekretorisch tiitige Zellen im 
Thalamus von Fundulus heteroclitus. Z. vergI. PhysioI. 11, 767-773 (1930). (b) Die Sekret
produktion im Zwischenhirn einiger Fische. Z. vergI. PhysioI. ]7, 491-509 (1932). 
(c) Secretory cells in the midbrain of the European minnow. J. comp. Neur. 55, 573-576 
(1932). (d) Die Erkliirung der scheinbar pathologischen Zellbilder im Nucleus supraopticus 
und Nucleus paraventriculans. Z. Neur. 145, 462 (1933). (e) Stammt aUes KC!poid im 
Zwischenhirn aus der Hypophyse? Frankf. Z. Path. 47, 134-142 (1934). (f) Uber die 
Beteiligung des Zellkerns ll;~ sekretorischen Vorgiingen in Nervenzellen. Frank£. Z. Path. 
47, 143-151 (1934). (g) Uber die Zwischen~irndriise von Oristiceps argentatus. Pubbl. 
Staz. zool. Napoli 15, 123-131 (1935). (h) Uber die Zwischenhirndriise der Siiugetiere. 
Sitzgsber. Ges. Morph. u. Physiol. Miinch. 42, 36-41 (1935). (i) Vergleichende Unter
suchungen iiber die zentralen Anteile des vegetativen Systems. Z. Anat. ]06, 169-192 
(1936). (k) Bemerkungen zu den Mitteilungen von R. GAUPF und G. PETERS iiber die 
Kolloidbil4!1ng im Zwischenhirn des Menschen. Z. Neur. 155, 743-748 (1936). - Scharrer, 
E. u. D.: Uber Driiscn-Nervenzellen und neurosekretorische Organe bei Wirbellosen und 
Wirbeltieren. BioI. Rev. Cambridge philos. Soc. 12, ]85-216 (1937). - Scharrer, E. u. 
R. Gaupp: Neuere Befunde am Nucleus supraopticus und Nucleus para ventricularis des 
Menschen. Z. Neur. 148, 766 (1933). - Schatz, W.: Dber den EinfluB des Hungers und der 
Schilddriisenfiitterung auf die Hypophyse bei der erwachsenen miinnlichen weiBen Haus
maus. Diss. Gottingen 1933. - Scheele, H.: Beitrag zur Histologie und Anatomie der 
Hypophyse unter besonderer Beriicksich.~igung des nervosen Anteils. J. PsychoI. u. Neur. 
40, 70--84 (1929). -- Sehenk, F.: (a) Uber die Veriinderungen der Rattenhypophyse in 
der Graviditiit. Z. Konstit.lehre 12, 705-711 (1926). (b) Dber die Veranderungen der 
Rattenhypophyse nach operativer und Rontgenkastration. Z. Geburtsh. 91, 483-498 
(1927). - Scheresc~~wsky u. Moguilnitzky: Rev. Medico-Biologique 1928. Zit. nach KAHN, 
1935. - Schilder: Uber MiBbildungen der Schilddriise (Thyreoidea). Virchows Arch. 203, 
246--282 (1911). - Schildmacher. H.: Histologische Untersuchungen an Vogelhypophysen. 
I. Die Zelltypen der Amsel. Turdus merula. J. f. OrnithoI. 85, 587-592 (1937). -
Schlee: Diss. GieBen 1919. - Schleidt, J.: Dber die Hypophyse bei feminierten Mannchen 
und maskulierten Weibchen. ZbI. PhysioI. 27, 1170 (1914). - Schlieler, W.: Die Ent
wicklung der Hypophyse bei Larven von Bufo vulgaris bis zur Metamorphose. Zool. Jb., 
Anat. u. Ontog. 59, 383-454 (1935). - Schloffer: Operation eines Hypophysentumors 
auf nasalem Weg. Wien. klin. Wschr. 1907 I, 621. - Schockaert u. Liebke: Gehalt des 
menschlichen Hypophysenvorderlappens an gonadotropen Hormonen. ZbL Gyniik. 57. 
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2774-2782 (1933). - Schonberg u. Sakaguchi: Del' EinfluB del' Kastration auf die Hypo
physe des Rindes ... Frankf. Z. Path. 20, 331-346 (1917). - Schoeller, W., M. Dohrn u. 
W. Hohlweg: Die Uberlegenheit des weiblichen Hormons in seiner Wirkung auf die mann
liche und weibliche Kastratenhypophyse gegentiber mannlichen Hormonen. Klin. Wschr. 
1907/08, 1936. - Schiinemann, A.: Hypophysis und Thyreoidea. Virchows Arch. 129, 
310-336 (1892). - Schonig, A.: Die extrauterinen Entwicklungsphasen del' Pars inter .. 
media del' menschlichen Hypophyse mit Berticksichtigung del' Drtisenbildungen in del' 
Neurohypophyse. Frankf. Z. Path. 34, 482-503 (1926). - Scholtz, G.: Untersuchungen 
tiber die Beeinflussung del' Hypophyse und des Gehaltes del' Hypophyse an Melano
phorenhormon bei langeI' dauernder Verabfolgung von Adrenalin und Nebennieren
rindenhormon. Diss. Rostock 1935. - Schooley, J. P.: Pituitary Cytology in Pigeons. 
Cold Spring Harbor Symposion on quantitative Biology, Vol. 5,. p.165--179. 1937. -
Schooley, J. P. and O. Riddle: (a) Cytological evidences of cyclic changes in the 
anterior pituitary of dover and pigeons. Anat. Rec. 64, 42 (1936). (b) The Morpho
logical basis of pituitary function in pigeons. ArneI'. J. Anat. 62, 313-350 (1938). -
Schubothe, H.: Untersuchungen tiber die Histologie del' inkretorischen Organe bei all
gemeiner Hypoxamie und bei Hunger. EndokrinoI. 22, 305-318 (1940). - Schiiller, A.: 
Rontgenologie und Hypophyse. Wien. ldin. Wschr. 1936 II, 1259. - Schiirmann: All
gemeineI' Infantilismus, bedingt durch beide~seitigen EierstocksmangeI. Virchows Arch. 
263, 649--665 (1927). - Schiirmeyer, A.: Uber die Innervation del' Pars intermedia 
del' Hypophyse del' Amphibien. Klin. Wschr. 1926 II, 2311. - Schulemann: Beitrage 
zur Vitalfarbung. Arch. mikrosk. Anat. 79 I, 223-246 (1912). -- Schultze, W.II.: TOcl
liche Menorrha.gie in einem Fall von Thyreoplasie mit Hauptzellenadenom del' Hypophysc. 
Virchows Arch. 216, 443-452 (1914). - Schulze, E.: Zur riintgenologischen Messung der 
SellagriiBe ~~ Sauglingsalter. Arch. Kinderheilk. 93, 173-181 (1931). - Schumacher, 
S. v.: (a) Uber das Glomus coccygicum des Menschen und .<;lie Glomeruli caudales 
del' Saugetiere. Arch. mikrosk. Anat. 71, 58-115 (1907). (b) Uber die Bedeutung del' 
arterio-veniisen Anastomosen und del' epitheloiden Muskelzellen (Quellzellen). Z. mi
krosk.-anat. Forsch. 43, 107-130 (1938). - Schwalbe, G.: Lehrbuch del' Neurologie. 
Erlangen 1881. - Schwartz, H. C.: The meningeal relations of the hypophysis cerebri. 
Anat. Rec. 67, 35-52 (1937). - Schwartzbach, S. and E. Uhlenhuth: Anterior lobe 
substance, the thyroid stimulator. I.-IV. Proc. Soc. expel'. BioI. a. Med. 26, 149-154 
(1928). - Schwarz, R.: (a) Alcune considerazione proposito delle consequenze della 
completa tireoidectomia. Sperimentale 46, H. 1 (1891). (b) Sur la valeur des in
jections de suc de thyreoide chez les chiens thyreoidectomises. Arch. itaI. de BioI. (Pisa) 
17, 330 (1892). - Schwarzer, M., H. A. Charipper and H. O. Haterius: Experimental 
studies of the anterior pituitary. IV. The replacement capacity and non cyclic behavior 
of homoplastic anterior pituitary grafts in the guinea-pig. Anat. Rec. SuppI. 67, 47 (1937).
Schwind, J. L.: The development of the hypophysis cerebri in the albino rat. Amer. J. 
Anat. 41, 295-320 (1928). - Sciaky, J.: Hyperthyreoidisme experimentale chez differents 
especes animales. Ann. d'Anat. path. 15, 165 (1938). - Scott, G. H.: The localization of 
mineral salts in cells of some mammalian tissues by microincineration. ArneI'. J. Anat. 
53, 243 (1933). - Scott, W. E.: (a) On the development of the pituitary body in Petro
myzon. Science (N. Y.) 2 (1883). (b) Notes on the development of Pelromyzon. J. Morph. 
a. PhysioI. 1, 253-310 (1887). - Scriba, Karl: Die basophilen Zellen des Hypo
physenhinterlappens und ihre Beziehungen zum Hochdruck und zur Eklampsie. Vir
chows Arch. 297, 221--251 (1936). - Seaman, E. C.: Note on the presence of iodine 
in large quant~~ies of sh.~ep-pituitary gland. J. of bioI. Chern. 43, 1-2 (1920). - Sed
lezky, S. K.: Uber die Anderungen in del' Hypophyse beim chronischen Hungern. Z. 
Konstit.lehre 10, 35e-366 (1924). - Selye, H., J. E. Collip and D. L. Thomson: (a) Loss 
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Nachtrag. 
Die Arbeit an dem vorliegenden Band erforderte eine Reihe von Jahren, 

mehr, als ich noch zu Beginn der Niederschrift annahm. Oktober 1938 lag der 
Abschnitt liber den Vorderlappen zum groBten Tell im Umbruch, der des Trichter
und Zwischenlappens in Fahnen vor. Der Abschnitt "Zwischenlappen" wurde 
im August 1939, der Abschnitt "Hinterlappen" im Marz 1940 umbrochen. Die 
in diesen Abschnitten niedergelegten Beobachtungen erfolgten daher unbeein
fluBt von Veroffentlichungen, die nach den angegebenen Zeitpunkten erschienen. 
Diese Arbeiten, wie einige andere, die mir nachtraglich noch bekannt wurden, 
sind am Schlusse des Nachtrages aufgeflihrt. Damit dlirfte das Schrifttum liber 
die Morphologie der normalen Hypophyse des Menschen und der Tiere bis An
fang 1940 erschopfend zusammengestellt sein. 

Zu der auf S.79 zur Darstellung der verschiedenen Zelltypen des Vorder
lappens angegebenen Kresazanmethode istfolgendes nachzutragen: Nachdem 
ich zur Bereitung der unter 1. angegebenen Kresofuchsinlosung jahrelang mit 



Nachtrag. 591 

bestem Erfolg den von der Firma Dr. K. HOLLBORN und Sohne bezogenen Farb
stoff benutzt hatte, muBte ich Anfang 1938 feststellen, daB neu bezogene Farb
stoffproben wohl noch elastisches Gewebe, nicht aber die {1-Zellen der Hypophyse 
farbten. Meine Bemuhungen, die Ursache des abweichenden Verhaltens der 
neuen Farbstoffproben zu ergrunden, scheiterten daran, daB ich von der Firma 
keine genaue Auskunft uber die Herstellung des Farbstoffes bekommen konnte. 
Infolge dieser Sachlage sehe ich seitdem von einer weiteren Verwendung des 
HOLLBoRNschen Kresofuchsins ab und benutzte statt dessen eine selbst bereitete 
Resorcinfuchsinli:isung, die in stets reproduzierbarer Weise den gleichen Erfolg 
gibt, wie die ursprunglich angewandte Kresofuchsinli:isung. 

Die Herstellung der Losung erfolgt im Prinzip nach den Angaben WEIGERTS, wurde aber, 
urn den Arbeitsgang zu vereinfachen, etwas modifiziert. Die Losung soIl zur Farbung der 
p-Zellen frisch bereitet und nicht langer als 2-3 Wochen gebraucht werden; es hat also 
keinen Zweck, sie auf Vorrat herzustellen. 

Losung A: 0,5 g Fuchsin und 1 g Resorcin (pro analys. "Kahlbaum") werden in einem 
Erlenmeyerkolbchen mit 50 cern dest. Wasser iibergossen. 

Losung B: 2 gEisenchlorid (kryst. pro analys. "Kahlbaum") werden in einem Kolbchen 
mit 10 ccm dest. Wasser versetzt. 

Dann erhitzt man Losung A bis zum Kochen, gibt die inzwischen geloste Losung B zu 
und laJ3t bei kleiner Flamme unter mehrmaligem Umschwenken noch 5 Minuten kochen. 
Hierauf laJ3t man bei Zimmertemperatur erkalten, sammelt dcn Niederschlag auf einem 
kleinen Filter, bringt ihn mit diesem in das Erlenmeyerkolbchen zuriick, iibergieJ3t ihn mit 
70 ccm 96'Yoigem Alkohol und erhitzt vorsichtig bis zum Kochen. Nach Erkalten wird 
filtriert und mit 0,7 ccm Salzsaure (spez. Gewicht 19 oder mit I ccm offizineller Salzsaure) 
versetzt. Die Anwendung der Losung erfolgt wie auf S. 79. 

Von anderer Seite wurde in letzter Zeit zur Darstellung der {1-Zellen 
die Tannin-Eisenmethode von SALAZAR empfohlen. Als erster berichtete TAVARES 
DE SOUSA (1936, 1938) an schwer zuganglicher Stelle, daB sich mit dieser Methode 
nach Bouinfixierung (wichtig!) in bestimmten Drusenzellen der Prahypophyse 
des Ochsen "tannophile Granulationen" darstellen lassen. Aus dem Verhalten 
und der Lage der Zellen folgert der Autor mit Recht, daB es sich dabei um baso
phile Zellen handelt. Die Angaben von TAVARES DE SOUSA wurden durch W ALL
RAFF (1939) auch fUr die menschliche Hypophyse bestatigt. W ALLRAFF beniitzte 
dabei die Beobachtung, daB die mit Tannin-Eisen gefarbten Granula bei Nach
farben mit Toluidinblau diesen Farbstoff sehr stark festhalten, um die Methode 
weiter zu verbessern. Wenn WALLRAFF es aber so darstellt, als ob erst mit seiner 
Methode eine isolierte und von der Differenzierungsdauer unabhangige Darstel
lung der basophilen Zellelemente gelange, so mochte ich darauf hinweisen, daB 
schon seit ERDHEIM und STUMME (1904) sich das gleiche fUr die Farbung mit 
Kresofuchsin oder Resorcinfuchsin behaupten liiBt. Auch BERBLINGER und 
BURGDORF, v. S60s, ich selbst und andere haben die progressiv farbende, von 
der Differenzierung unabhangige Farbeeigenschaft des Kresofuchsins bzw. 
Resorcinfuchsins zur Darstellung der Basophilen ({1-Zellen) mit Vorteil benutzt. 
Auch fUr die Darstellung des Kolloids gab es im Gegensatz zur Ansicht W ALL
RAFFS bereits eine Reihe ganz vortrefflicher Methoden; es sei nur an die Farbung 
mit polychromem Methylenblau-Tannin, an die Methode von KRAUS, an die 
Farbung mit Azan erinnert. 

Auf Grund seiner Farbeergebnisse schlieBt sich W ALLRAFF jener Gruppe 
von Autoren an, die, wie ich glaube mit Recht, eine getrennte Entstehung von 
Qt- und {1-Zellen vertreten. WALLRAFF beschreibt dabei ahnliche Jugendformen, 
wie ich sie in Abb. 66 (S.95), Abb.82 (S. 109) und Abb. 107 (S. 140) wieder
gegeben und beschrieben habe. Die Zellen der Pars tuberalis haben nach 
WALLRAFF "ein basophiles Protoplasma, sind aber ganz verschieden groB 
und geformt und verschieden granuliert". Er teilt sie ein in dunkelkernige 
Tuberaliszellen mit typischen basophilen bzw. tannophilen Granula und 



592 Nachtrag. 

hellkernige Tuberaliszellen mit verschiedenem dichtem Protoplasma. Letztere 
konnen viel oder wenig groBe runde basophile Granula enthalten. 

Auch VOIGT (1939) kommt fUr die Vorderlappenzellen des Huhnes zum Er
gebnis, daB die eosinophilen wie die basophilen Zellen unmittelbar aus Chromo
phoben hervorgehen und demnach zwei cytogenetisch voneinander unabhangige 
Arten von Drusenzellen darstellen. Einen Hinweis auf die Selbstandigkeit beider 
Zellarten findet VOIGT auch in der Beobachtung, daB die eosinophilen Zellen 
wahrend der embryonalen und eines Teiles der postembryonalen Entwicklung 
nach einer auffallenden GesetzmaBigkeit auftreten, indem sich die Zellen in 
bestimmter Reihenfolge in einem Gewebsbezirk nach dem andern ziemlich 
geschlossen zu differenzieren beginnen, wahrend die Basophilen unabhangig davon 
sporadisch in allen Teilen des Vorderlappens gleichzeitig erscheinen. Den Chromo
phoben erkennt VOIGT keine sekretorische Tatigkeit zu. Er faBt sie lediglich 
als undifferenzierte, wahrscheinlich noch differenzierungsfiihige Zellen auf. Nach 
meinen Beobachtungen durften sich jedoch unter der Sammelbezeichnung "Chro
mophobe" auch beim Huhn prinzipiell die gleichen Formen unterscheiden lassen, 
wie ich sie fUr die menschliche Hypophyse beschrieb (s. S. 77 und Abb. 105, 
S.135). 

1m Gegensatze zu den angefUhrten Arbeiten halt die COLLINsche Schule 
bis in die jungste Zeit an der unizistischen Auffassung der Vorderlappenzellen 
fest. So kommt auch FONTAINE (1939, zit. S. 565) auf Grund der Veranderungen, 
die sie nach Exstirpation des Ganglion cervicale craniale im Vorderlappen des 
Kaninchens sah (s. S. 549), zur Auffassung, daB sich die cyanophilen (= baso
philen) Zellen aus den eosinophilen entwickeln. Der Zyklus solI normalerweise 
nach dem Schema verlaufen: Hauptzelle - hypo eosinophile Zelle - eosinophile 
Zelle - Purpurzelle - cyanophile Zelle - entleerte Zelle - aufgeblahte Zelle -
Hauptzelle. Ais Purpurzelle bezeichnet FONTAINE einen Zelltypus des Kaninchen
vorderlappens, der sich bei Malloryfarbung rotlich violett farbt und sich weder 
den eosinophilen noch den cyanophilen Zellen zuordnen laBt. Er solI das Uber
gangsstadium zwischen beiden bilden. Bemerkenswerterweise fugt aber FON
TAINE bei, daB gelegentlich auch Abkurzungen des Zyklus stattfinden konnen, 
so daB sich neben dem genannten Zyklus noch die zwei folgenden ergeben: 
a) Hauptzelle-hypoeosinophile Zelle - eosinophile Zelle - entleerte Zelle _. 
Hauptzelle und b) Hauptzelle - hypo cyanophile Zelle - cyanophile Zelle -
entleerte Zelle - Hauptzelle. Damit ist eine gewisse Annaherung an den plurali
stischen Standpunkt gegeben. 

Auch FARKAS (1940) ist der Ansicht, daB die Vorderlappenzellen einen ein
heitlichen Zelltypus mit verschiedenen Arbeitsphasen darstellen. Als Hohe
punkte der Sekretion bezeichnet er die Basophilie. Die Hauptzellen des Vorder
lappens faBt er "als 801che auf, welche im Zustand der Basophilie einen groBen 
Teil ihres Plasmas fUr die Sekretion aufgeopfert haben". Weiterhin glaubt 
FARKAS, daB die Basophilen "vom Vorderlappen aus von Etappe zu Etappe bis 
zum Zwischenhirn" gelangen konnen. Dementsprechend halt er auch die von 
SCHARRER im Nucleus supraopticus beschriebenen Kolloid sezernierenden Nerven
zellen fur "hingera tene V order la ppenzellen " . Die A usfUhrungen FARKAS' lassen 
jedoch zusammen mit dem aus den Mikroaufnahmen zu entnehmenden schlechten 
Erhaltungszustand seiner menschlichen Praparate und einem sichtlichen Mangel 
an Kritik die Luckenhaftigkeit seiner BeweisfUhrung deutlich erkennen. 

AuBer TAVARES DE SOUSA und WALLRAFF haben in letzter Zeit BIENWALD, 
DAWSON, FAIN und WOLFE, FEYEL, FARKAS, HALL und HUNT, KAHLAU, 
KONEFF, SCRUGGS, VOlT sowie W ALLART zur Darstellung des Vorderlappens 
neue Farbemethoden oder Modifikationen bekannter Methoden veroffentlicht. 
DAWSON unterscheidet mit Hilfe seines Verfahrens bei der Katze zwei Arten 
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von acidophilen ZeIlen, die vermutlich meinen ex- und e-Zellen entsprechen. 
HALL bringt beim Rind zweierlei Typen von Basophilen zur Darstellung, die 
wahrscheinlich meinen {3- und I5-Zellen gleichzusetzen sind. 

BERBLINGER (1940 a) bringt eine zusammenfassende Darstellung seines seit 
vielen Jahren vertretenen Standpunktes gegeniiber der Zwischenlappen
frage. Er bezeichnet die entsprechende Region der menschlichen Hypophyse 
als Grenzzone. Seiner Angabe, daB die in der Grenzzone liegenden Cysten 
Reste der urspriinglichen Hypophysenhohle sind, vermag ich nach dem, was 
auf S. 297-349 iiber die verschiedene Herkunft der Cysten gesagt wurde, 
nicht uneingeschrankt beizupflichten. Ich mochte auch daran festhalten, 
daB der tierische Zwischenlappen aus spezifischen rntermediazellen besteht, 
die mit den basophilen Zellen des Vorderlappens nichts zu tun haben. Das 
Auftreten von typischen Vorderlappenzellen in der tierischen Pars intermedia 
ist auf besondere FaIle beschrankt (s. z. B. S. 378, Abs.2, Meerschweinchen). 
Es ist moglich, daB die Epithelien der Hinterwand der RATHKEschen Tasche, 
wie BERBLINGER annimmt, potentiell die Fahigkeit zur Bildung von ex-Zellen 
besitzen. Jedenfalls kommt aber diese Fahigkeit normalerweise nicht zum 
Durchbruch, vermutlich deshalb, weil sie durch eine Induktionswirkung des 
Hinterlappens unterdriickt wird, wofiir auch die Versuche von GAILLARD 
(s. S. 516, letzter Absatz) sprechen. Dann wiirde sich das Auftreten von Vorder
lappengewebe im Bereiche der Pars intermedia des Rindes, das BERBLINGER 
auch in seiner zweiten Veroffentlichung (194Ob) besonders hervorhebt -
der Befund ist iibrigens, was BERBLINGER entgangen ist, schon seit WUL
ZEN (1914) bekannt (s. S. 365, Abs. 5) - in der Weise erklaren, daB die 
Induktionswirkung des Hinterlappens fiir die zapfenartig verdickte Stelle des 
Rinderzwischenlappens nicht mehr ausreicht. Die Ausfiihrungen BERBLINGERS 
iiber das Eindringen von Vorderlappengewebe in den Hinterlappen werden den 
entwicklungsgeschichtlichen Verhaltnissen, namentlich was das caudale Ende 
der Hypophysenhohle und den MARRoschen Fortsatz betrifft, nicht voll gerecht 
(vgl. dazu S.33lf.). 

In der menschlichen Altershypophyse fand NIZZI-NuTI (1938, 50 FaIle) 
im Gegensatze zu manchen friiheren Untersuchern bei -derM"ehrzahl der FaIle 
weder eine Verminderung des Volumens noch eine solche des Parenchyms. Die 
Zunahme des Stromas bezeichnet er als verhaltnismaBig gering, was mit dem 
auf S.234, Abs. 5, Gesagten iibereinstimmt. Als sicher gestellte Altersverande
rungen fiihrt NIZZI-NuTI eine gewisse Reduktion des GefaBnetzes, eine starke 
Zunahme der basophilen Zellen im Vorderlappen wie Hinterlappen und eine 
betrachtliche Vermehrung des Pigments im Hinterlappen an. Die Zunahme 
der Basophilen im Vorderlappen steht in Widerspruch zu den Feststellungen 
RASMUSSENS (s. S. 190, Abs. 3), die Angaben beziiglich des Pigments zu jenen 
von KRAus und anderen Autoren (s. S.422). 

Dber die Rachendachhypophyse liegen aus den letzten Jahren Unter
suchungen von MELcmoNNA und MooRE (1938) vor. Unter 54 untersuchten 
Fallen von 0 bis iiber 61 Jahren war sie 51mal nachweisbar,meist als einzelner, 
wohl umgrenzter Korper; nur einig~ Male erstreckten sich Zellstrange oder 
Inseln auch ins umgebende Gewebe hinein. Ein mit dem Alter fortschreitendes 
Wachstum der Rachendachhypophyse war in Dbereinstimmung mit den An
gaben CHRISTELLERB (s. S.385) nicht festzustellen. Histologisch bestand sie 
vorwiegend aus undifferenzierten Epithelzellen; die chromophilen betrugen, auch 
wenn sie vorhanden waren, stets weniger als 1 % aller Zellen. In 17 Fallen fehlten 
die eosinophilen, in 18 die basophilen Zellen, in 13 beide. In 7 dieser letztgenann
ten fehlten auch die Chromophoben. Kolloid war in 11 Fallen in betrachtlicher 
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Menge nachzuweisen. Eine Zunahme des Bindegewebes im Alter konnte nicht 
beobachtet werden. 

Von Interesse sind einzelne Sonderfalle. So boten bei einer kurz nach der Geburt ver
storbenen Fral!-. die Zellen der Rachendachhypophyse durchgehends das Aussehen von an
geschwollenen Ubergangsepithelzellen ("transitional epithelium"), aber nichtvon eigentlichen 
Schwangerschaftszellen. Die Rachendachhypophyse eines Mannes mit Hodenteratom, der 
groBe Mengen Prolan ausschied, fiel durch ihren Reichtum an eosinophil granulierten Zellen 
auf, die sieh aber von typischen Eosinophilen wie auch von Schwangerschaftszellen deutlich 
unterschieden. Bei einem Patienten mit Adamantinom des Hypophysenganges, das zu voll
standiger Zerstorung der Hypophyse fiihrte, war keine kompensatorische Hypertrophie 
der Rachendachhypophyse nachweisbar. Bei einem Addisonkranken, in dessen Hypophyse 
die basophilen Zellen vollstandig fehiten, fanden sich in der Rachendachhypophyse einige 
typische, mit Vakuolen versehene Basophile. 

Die SchluBfolgerungen von MELCHIONNA und MOORE, daB die Rachendach
hypophyse unter normalen Verhaltnissen wohl keine bedeutende physiologische 
Tatigkeit entfaltet, unter anormalen a ber strukturelle Veranderungen zeigen 
und wohl auch endokrin tatig sein kann, stimmen mit dem auf S. 387f. Gesagten 
ziemlich uberein. 

Zu den vergleichend-mikroskopisch anatomischen Abschnitten sind folgende 
Arbeiten nachzutragen: 

Siiugetiere: FUSE (1939 Callorhinchus ursinus [Seebiir]); GUASCHINO (1930, 
Wiederkiiuer, entwicklungsgeschichtlich); HILLER (1934 Pferd); KAYSER und 
ARON (1938 Hamster); OBOUSSIER (Fuchs, Schakal, Wolf, verschiedene Hunde
rassen, nur makroskopisch-anatomisch); RIND ONE (1926 Fledermiiuse, entwick
lungsgeschichtlich); VETULANI und SCHULTZE (1934, Polnischer Konik, nur 
makroskopisch anatomisch). 

Vogel: FEsus (1936, Gans, Ente); ROST (1939, Haustaube); VOIGT (1939, 
Haushuhn). 

Amphibien: MEYER (1939, Triton vulgaris). 
Fische: BUCHMANN (1940, Hering), CASTIGLI (1939, Selachier) , EVANS (1938, 

Anguilla vulgaris), GAETANI (1930, Scopelini [marine KnochenfischeJ) , LANGE 
(1936 verschiedene Knochenfisch-arten), NORRIS (1936, Tigerhai) , SCRUGGS 
(1939, Knochenfische) , WOODMAN (1939, Seelachs). 

Fur die lange umstrittene Frage, ob die Subneuraldruse der Ascidien als 
phylogenetische Vorstufe der Hypophyse betrachtet werden kann, ist die Fest
stellung von HOGG (1937) von Bedeutung, daB Extrakte der Subneuraldruse 
von Polycarpa tecta gonatrope Wirkung auf das Ovarium der infantilen Maus 
ausuben. 

Angevine, D. M.: Pathologische Anatomie von Hypophyse und Nebennieren bei An
encephalie. Arch. of Path. 26, 597 (1938). 

Balo, J. v.: Uber die Cysten der Hypophyse. Zbl. Path. 72, 149 (1939). - Barbara, M.: 
La sella turcica nei diversi tipi costitizionale di cranio. Monit. zool. ital. Suppl. 43, 272-278 
(1933). - Berblinger, W.: (a) Die Pars intermedia des Menschen nebst Bemerkungen tiber 
die Ableitung der Hypophysenhormone. Endokrinol. 22, 1-13 (1940). (b) Die Pars inter
media der Hypophyse des Menschen. Naehtrag nebst Bemerkungen tiber den Zwischen
lappen der Rinderhypophyse. Endokrinol. 22, 225-228 (1940). - Bernardo-Cornel, M. C.: 
Comportamento delle granulazioni lipidiche nella ipofisi di Cogna sottoposte a oviectomia 
totale. Monit. zoo!. ita!. Supp!. 43, 335-339 (1933). - Bienwald, F.: Zur Histochemie des 
Hirnanhanges. Virchows Arch. 303, 576-587 (1939). - Bomskov, Ch.: Methodik der 
Hormonforschung, Bd. 2: Ovar, Hoden, Hypophysisvorderlappen. Leipzig 1939. -
Boon, A.: Comparative anatomy and physiopathology of the autonomic hypothalamic 
centres. Haarlem: De Erven F. BohnN. V. 1938. - Bordoli, L.: Hypophyse undADDIsON
Syndrom. Endocrinologia 11, 350-360 (1936). - Buchmann, H.: Hypophyse und 
Thyreoidea im Individualzyklus des Herings. Zool. Jb., Anat. u. Ontog. 66, 191-262 
(1940). 
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. Castigli, G.: Vitamina C e istofisiologia dell'ipofisi dei selaci. Pubbl. Staz. zool. Napoli 
17, 183-192 (1939). - Chuercy et R. de Lauchaud: Sur l'hypophyse de l'homme adulte: 
lobe posterieur. Revue neur. 70, 472 (1938). 

Daineko, L. N.: The gonadotropic activity of the anterior pituitary of cow embryos. 
Bull. BioI. et MM. exper. URSS. 7,422--425 (1939). - Dawson, A. B.: Differential staining 
of the anterior pituitary gland of the cat. Stain Technol. 14, 133-138 (1939). 

Ecker, A. D.: The hyaline changes in the basophil cells of the pituitary body not associa
ted with basophilism. Endocrinology 23, 609 (1938). - Etkin, W. and L. Rosenberg: In
fundibular lesion and pars intermedia activity in the tadpole. Proc. Soc. exper. BioI. a. Med. 
39,332 (1938). - Evans, H. M.: A note some seasonal changes in the pituitary gland of the 
Eel (Anguilla vulgaris). Proc. zool. Soc. Lond. 107, 483--485 (1938). 

Fain, W. R. and J. M. Wolfe: A staining method for the anterior hypophysis of the rat. 
Stain Technol. 14, 143-145 (1939). - Farkas, K.: (a) tJber den Sekretionsmechanismus 
der Hypophyse. Zbl. Path. 74, 389 (1940). (b) Cytologische Beitrage zur Mobilisation und 
zu den Transportwegen der Sekretionsprodukte der Hypophyse. Virchows Arch. 30li, 609 bis 
626 (1940). - Fesiis, G.: tJber den vergleichend·histologischen Bau der Hypophyse bei der 
Gans und Ente. Diss. Budapest 1936. - Feyel, Th.: (a) Sur les constituants cytoplasmiques 
et sur l'evolution de la cellule acidophile dans la pars anterior del'hypophyse du cobaye. 
C. r. Soc. BioI. Paris 131, 560-562 (1939). (b) Structure cytologique de la pars tuberalis de 
l'hypophyse du cobaye. C. r. Soc. BioI. Paris 131, 1021-1024 (1939). - Friedgood, H. B. 
and A. B. Dawson: Cytological evidence of the gonadotopic activity of the rabbit's anterior 
hypophysis. Endocrinology 22; 674 (1938). - Fukutara, J., K. Simpo u. K. Takeda: Die 
Beschaffenheit der die Silberreaktion erzeugenden Substanzen im Gewebe. III. Die Silber
reaktion erzeugende Substanz im Vorderlappen der Hypophyse, im Nebennierenmark und 
in der Pankreasinsel. Trans. jap. path. Soc. 28, 46 (1938). - Fuse, G.: tJber die Hypophyse 
beim Seebiiren (Callorhinchus ursinus). Arb. anat. Inst. Univ. Sendai (jap.) 22, 137-161 
(1939). 

Gaetani, L. de: Sull'ipofisi di "Scopelini". Scritti biol.li, 371-375 (1930). - Gelringer, M. 
Die Beziehung der basalen Opticuswurzel zur Hypophyse und ihre Bedeutung ffir den Farb
wechsel der Amphibien. Anat. Anz. 86, 202-207 (1938). - Gral, J.: Zur Frage der Baso
phileneinwanderung bei Hypertonie. Beitr. path. Anat. 1938, 101-109. - Guaschino, G.: 
Sullo sviluppo del lobo ghiandolare dell'ipofisi nei Ruminati. Arch. ital. Anat. 27, 569 
(1930). - Guntermann, W.: mer die Veranderungen der morphologischen Struktur des 
Hypophysenvorderlappens des kastrierten weiblichen Kaninchens nach Einwirkung von 
Follikelhormon. Med. Diss. Marburg 1936. 

Hall, S. R.: (a) Possible evidence for a second type of basophile in the anterior pituitary 
of cattle. Anat. Rec. Suppl. 72, 123 (1938). (b) Effect of castration on the basophiles of the 
bovine anterior pituitary, with a consideration of the freemartin. Anat. Rec. Suppl. 72, 
124 (1938). - Hall~ S. R. and J. D. Hunt: A simple method for the sharp differentiation of 
the basophilic granules in the anterior pituitary. Anat. Rec. Suppl. 72, 123 (1938). -
Hewer, H, R.: On certain abnormalities occurring in the pituitary of.the frog. Proc. roy. 
Soc. Lond. 97, 41-49 (1924). - Hiller, S.: Beitrag zum Studium liber die innere Struktur 
des Himanhanges (Hypophysis cerebri) beim Pferd. Bull. internat. Acad. Pol. Sci., Cl. 
Sci. math. et nat. 2, 167-178 (1934). - Hogg, B. M.: Subneural gland of ascidian (Poly
carpa tecta): An ovarian stimulating action in immature mice. Proc. Soc. exper. BioI. a. 
Med. 3li, 616-618 (1937). 

Juhn, M. and J. Br. Mitchell: On endocrine weights in Brown Leghorns. Amer. J. Physiol. 
88, 177-182 (1929). 

Kadanolf, D.: tJber die Beziehung zwischen der GroBe der Sella turcica und der 
SchiidelgroBe. Anat. Anz. 87, 321-333 (1939). - Kahlau, G.: Der morphologische Nach
weis des Funktionszustandes der Hypophysenzellen. Frankf. Z.· Path. li3, 563-601 
(1939). - Kahn, K.: Die histologische Analyse der Hypophyse und einiger anderer endokriner 
Driisen nach totaler Pankreatomie. Arch. russ. d'Anat. etc. 21, 181-208 (1939). - Kayser, 
Ch. et M. Aron: Cycle d'activite saisionere des glandes endocrines chez un hibemant Ie 
Hamster (Cricetusfrumentarius). C. r. Soc. BioI. Paris 129, 22~226 (1938). - Koch, H.: 
Dber die Einwanderung basophiler Zellen in den Hypophysenhinterlappen bei Aorten
insuffizienz. Beitr. path. Anat.101, 123 (1938). - Konen, A. A.: Adaption of the MALLORY 
azanstaining method to the anterior pituitary of the rat. Stain Technol.13, 49-52 (1938).
Kraus, E. J.:Chronischer Hirndruck, Hypophyse und Nebennierenrinde. Frankf. Z. Path. 
li2, 255 (1938). 

Lambertini, G.: Lamina epitheliale periinfundibulare a cordoni ghiandolari nell'infWldi
bulo ipotalamico dei Mammiferi edell' Uomo. Atti Soc. ital. Anat. 7, 229-230 (1938). -
1.!ange, F.: Morphologisch-physiologische Untersuchungen an der Hypophyse von Fischen. 
Allatorv. Kozl. 33, 6~83 (1936) (ungar.-dtsch. Zusammenfassung). - Latimer, H. B.: 
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Weights of hypophysis, thyroid, suprarenals and gonads in the cat. Anat. Rec. 70, 50 (1938). ~ 
Lucchese, G.: Sulla presenza di glandole tubolari nella ipofisi umana. Valsalva 8, 755--765 
(1932). 

Maiman, R. M.: D~er die Zentren der Hypophysis cerebri. Z. Neur. 129, 666-678 
(1930). - Majima, H.: Dber die Kernteilung im Vorderlappen der Hypophyse. Trans. jap. 
path. Soc. 16, 58, 59 (1928). - Marza, E. V. et V. D. Marza: Inclusions de glandes salivaires 
dans I'hypophyse. Rev. fran9. Endocrin.12, 479--483 (1934). - Melchionna, R. and Moore: 
The pharyngeal pituitary gland. Amer. J. Path. 14, 763-772 (1938). - Meyer, Arno: 
Histologische Untersuchungen an normalen und operativ veranderten Triton vulgaris. Hypo
physen. Roux' Arch. 139, 309-362 (1939). - Mine, Takeo: Quantitative Untersuchung 
der Hypophyse bei japanischen Zwillingen. Fol. anat. jap. 15, 190-227 (1937). - Morgan, 
L. 0.: Cell groups in the tuber cinereum of the dog, with a discussion of their function. J. 
compo Neur. 51, 27l-297 (1930). - Morin, F.: (a) Tessuto adenoipofisario del "tuber" e 
sua vascularizzazione nell'Uomo. Monit. zool. ital. 49, 299-304 (1938). (b) Sui rapporti 
vascolari tra ipofisi ed ipotalamo. Boll. Soc. BioI. spero 14, 625--626 (1939). 

Nilus, Fr. et Ie Picard: Recherches sur les sinus sphenoidales et la selle turcique chez 
l'homme et les vertebrees. Rev. fran9. Endocrin. 2, 97-lO7 (1933). - Nizzi.Nuti, G.: 
Ricerche sulla senescenza. Le modificationi strutturali dell'ipofisi nei vecchio Sperimentale 
92, 131-146 (1938). - Norris, H. W.: The hypophysis of the Tiger Shark. Proc. Iowa 
Acad. Sci. 43, 351-352 (1936). 

Oboussier, H.: Zur Morphologie der Canidenhypophyse. Zool. Anz. 129, 273-294 
(1940). - Ochiai, A.: Die Homotransplantation des Epithelkorperchens und der Hypophyse 
in das Omentum. bei erwachsenen Kaninchen. Trans. jap. path. Soc. 29, 549 (1939). -
Oestern, H. F.: Dber das anatop1ische Verhalten der Hypophyse bei Anencephalen. Diss. 
Gottingen 1938. - Okaba, G.: Dber die GroBe und das Gewicht der Hypophysis cerebri bei 
J:apanern, 1923. Ref. Jap. J. med. Sci., Trans. 3, Nr 87 (1926). - Omura, S. u. F. Osaku: 
Dber die KONschc Silberreaktion der innersekretorischen Organe bei mit Lanolin .und 
Lecithin gefiitterten Kaninchen. Trans. jap. path. Soc. 28, 40 (1938). - Orlandi, N.: Dber 
die Epithelien der Neurohypophyse. Arch. ital. Anat. e Istol. path. 1, I (1930). 

Parhon, C. I. et S. Atanasiu: Recherches sur les glandes endocrines pendant la vie intra
uterine chez diverses especes d'animaux. Bull. Soc. roum. Endocrin. 5, 327-331 (1939). -
Patterson, Ch. A., E. Smith and A. D. Pickett: Testes and hypophyses in gassed male rats. 
Proc. Soc. exper. BioI. a. Med. 38, 455 (1938). - Pawlowa, J.: Structural and quantitative 
changes of cellular components of the anterior pituitary during pregnancy. Bull. BioI. et 
Med. exper. URSS. 6, 418--422 (1938). - Phelps, D., E. T. Ellison and J. C. Burch: Survival, 
structure and function of pituitary grafts in untreated rats and in rats injected with estrogen. 
Endocrinology 25, 227-235 (1939). - Popjak, G.: Die histologischen Zeichen der Hypo
physensekretion. ZbI. Path. 74, 389 (1940). - Pruett, B. S.: On the dimensions of the 
hypophyseal fossa in man. Amer. J. physic. Anthrop. 11, 205 (1928). 

Rawless, M. E.: A study in the localization of organforming areas in the blastoderm of 
the head-process stage. J. of exper. ZooI. 72, 27l-315 (1936). - Reece, R. P. and J. P. 
Mixner: Effect of testosterone on pituitary and mammary gland. Proc. Soc. exper. BioI. a. 
Med. 40, 66 (1939). - Rindone, A.: Lo sviluppo dell'ipofisi nei Chirotteri. Arch. ital. Anat. 
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a-Granula der Hypophysen-
zelle 9L 

a-Zellen im Hinterlappen 337. 
- im Triehterlappen 263. 
a-Zellen des Vorderlappens 78, 

85, 153; s. aueh eosino
phile Zelle. 

-, iX-Granula 9L 
-, erstes Auftreten 139f. 
-, Binnennetz der 89. 
-, Centroplasma der 88. 
-, Cytoplasma 88. 
-, degenerative Verande-

rungen 98. 
-, dunkle 96. 
-, dunkle Kerne der 86f. 
-, Einsehmelzung 98. 
-, Entdeekung 7L 
-, und eosinophile Plasmo-

dien 95. 
-, Erseheinungsformen 93. 
-, Farbbarkeit 9L 
-, Fetttropfehen in 175f. 
-, Granula der 9L 
-, GroBe 86. 
-, helle 99. 
-, hyperehromatisehe 96. 
-, hypoehromatisehe 99. 
- im Infiltrationsgebiet des 

Hinterlappens 338. 
-, Kern der 86. 
-, Knitterkerne 87. 
-, kleine iX-Zelle 94. 
-, Lipoide in 175f. 
-, Mitoehondrien der 90. 
-, Renovationskerne 87. 
-, Vorkommen 85. 
a-Zellen in der Zwisehenzone 

314. 
Aal 240, 241, 246, 247, 368, 

382, 468, 474, 594. 
Abgabe der Sekretions-

produkte 151£. 
Abnutzungspigment 422. 
Acanthias 247, 248. 
Aeeessorische Hypophyse 388. 
Acidophile Zellen des Vorder-

lappens 74, 85, 153; s. iX
Zellen. 

Acipenser 245, 247, 368, 468. 
Adamantinom des Hypo

physenganges 594. 
ADDIsoNsche Krankheit und 

Hypophysenbild 545£., 
594. 

Adenohypophyse 12. 
- Hilus 27. 

Sach verzeichnis. 
Adenohypophyse, Horner der 

32, 255, 299. 
Adenome 220, 534. 
- des Mittellappens 534. 
-, pigmentierte 534. 
- im Vorderlappen 220. 
Adenopituicyten 425f. 
Adiuretin 11, 426, 474. 
- und Hinterlappen 426. 
Adrenalin und Hypophyse 

546f. 
- und Kolloidbildung 546. 
Adrenalotrope Substanz 9_ 
Adulter Typus des Hypo-

physenstieles 37. 
Atte 85, 222, 505, 508; s. auch 

Anthropoiden, Macacus 
und Rhesusaffe. 

Agana 367. 
Akromegalie 5. 
Albino 513, 514. 
Alligator 243, 367. 
Alter und Basophileninvasion 

325, 326. 
und Pigment im Hinter

lappen 422. 
und V orderla ppenzellen 

188£. 
Altersatrophie des Vorder

lappens 36, 42. 
Altersveranderungen der Hy

pophyse. 
-, Adenome 534. 
-, Basophile Zellen im Hin-

terlappen 325, 326, 
593. 

-, - im Vorderlappen 190, 
593. 

-, Bindegewebe234, 257, 385, 
386, 453, 593. 

-, Driisenzellen 190f. 
-, Gestalt 36. 
-, Gewieht 42, 43, 44. 
-, Lipoide 178. 
-, Pigment 422, 423, 593. 
-, Schrifttum 517, 593. 
-, Trichterlappen 257. 
-, Zwischenlappen 374. 
Ambystoma 243,278,367,472, 

500, 513. 
Ameisenbiir 365. 
Amia calva 21, 245. 
Amitosen 144. 
- im Hypophysenvorder

lappen 144, 146. 
Amnioten 63, 64. 

Handbueh der mikroskoJl. Auatomie VI/3. 

Amorphes intravasculares 
Sekret 170£. 

Amphibien 21, 45, 85, 243, 278, 
279, 285, 367, 380, 441, 
467, 469, 470, 472, 473. 

Amphiuma means 278, 367_ 
Amphophile Zellen 116. 
Amsel 242. 
Anastomose der Hypophysen

arterien 483. 
Anguilla vulgaris 240, 241, 

246, 247, 368, 382, 468, 
474, 594. 

Anlage des Trichterlappens 33. 
- des Zwisehenlappens 28. 
Analis camlinensis 239, 240, 

241, 278, 367, 379, 467. 
Anovarie und Hypophyse 529. 
Anschwellungen (Pituicyten-

faser). 
-, granulare 413. 
-, homogene 405, 406. 
-, pigmentierte 413. 
-, vesiculare 415. 
Anterior chamber 2L 
Anthrapoide 241, 275, 291, 

293, 295, 366; s. auch 
Cebus, Gibbon, Gorilla usw. 

Anuren 243, 472; s. auch die 
einzelnen Arten. 

Apus apus 242,277, 366,467. 
Arachnoidea 58, 62f. 
-, Beziehungen zur Hypo

physe 58£., 62f. 
- - -, Pars tuberalis 252, 

254, 258, 259. 
Arachnoidealzotten 63. 
-- im Sinus cireularis 58, 49l. 
Argentaffinitat 419. 
Argentophilie 419. 
Argyrophiles Bindegewebe des 

Vorderlappens 228. 
- - des Hinterlappens 452. 
Arteriae hypophyseos inferio-

res 36, 474, 475f. 
- -- superiorcs 474, 479f. 
- -, Anastomosen 483f. 
Arteriosklerose und Basophile 

337. 
Arteriovenose Anastomosen 

478f., 498. 
Aschenbild der Hypophyse 

186. 
Ascidien 594. 
Aseorbinsaure 181 f. 

in der Hypophyse 181 f. 
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Aufbau des Hinterlappens 
3S9f. 

- des Trichterlappens 257f. 
- des Vorderlappens 64£. 
Auftreten der Zellarten des 

Vorderlappens 136f. 
Augenkammer, Transplanta

tion in 510. 
Ausschleusen von Kern

substanz 150f. 
Austritt von Zellen in RATHKE

sche Cysten 360f. 
Axolotl 134, 19S, 202; s. auch 

Ambystoma. 
Azanblaues Kolloid 163, 352£. 
Azanrotes Kolloid 163, 352£. 

Sachverzeichnis. 

Basophiles Prosekret in Dru
senzelle 150. 

Basophile Zellen des Hinter
lappens 319f. 

- -, des Trichterlappens 
263, 591. 

Basophile Zellen des Vorder
lappens 65, 73, 99£., 
IS9, 193, 194, 195, s. a. 
tJ-Zellen. 

bei ADDIsoNscher Krank
heit 545, 594. 

und Alter (Vorderlappen) 
lS9. 

- - - (Hinterlappen) 325. 
- und Arteriosklerose 337. 
-, Binnennetz 101. 
-, blasse 99. 

tJ-Granula in Hypophysen- - und Blutdrucksteigerung 
zellen 103. 336. 

-, elektive Farbung 79, 104, -, Centroplasma 101. 
590, 591. -, Cytoplasma 101. 

-, Gestalt 106. -, dunkle 109. 
-, GroBe 106. -, Erscheinungsformen lOS. 
-, Menge 107. -, Form 99. 
-, Mucinfarbung der 105. und Geschlechtszyklus 
J'I-Zellen des Vorderlappens 7S, 192f. 

99f., 151; s. auch baso- - und gonadotrope Hormone 
phile Zelle. 19Sf. 

-, Auftreten, erstes 139f. -, Granula 103. 
-, Basophilie 105. -, GroBe 100. 
-, Binnennetz 101. -, helle 99, llO. 
-, blasse 99. - im Hinterlappen 324. 
-, Centroplasma 101. -, hyperchromatische 109. 
-, Cytoplasma 101. -, hypochromatische llO. 
-, direkte Teilung 109. und Kastration 520, 521, 
-, dunkle 109. 530f. 
-, Erscheinungsformen lOS. - und Kastrationszellen 522. 
-, Farbung 7Sf., 104, 591. -, Kern 100. 
-, Form 99. -, kleine 109. 
-, Granula 103. - und Konstitutionstypus 
-, GroBe 100. 191. 
-, helle 99, 100. - mehrkernige lOS. 
-, hyperchromatische 109. -, Mitochondrien 103. 
-, hypochromatische llO, Basophile Zellen derZwischen-

151. zone 314£. 
-, Kern 100. - - -, Bedeutung 335. 
-, kleine 109. - - -, Eindringen in den 
-, Lipoide in 176. Hinterlappen 
-, Lipoidtropfen der 362. 319f. 
-, mehrkernige lOS. - - -, EinfluB des Alters 
-, Menge der Granula 107. 325. 
-, Mitochondrien 103. - - -, - des Geschlechts 
-, }Iucicarmin 104. 326. 
-, Vorkommen 107. - - -, - der Konstitu-
Balaenoptera 240, 241. tion 326. 
Basalmembranen im Trichter· - - -, Erscheinungsfor-

lappen 261. men 315f. 
- im Vorderlappen 22S. . - - -, Herkunft 327f. 
- im Zwischenlappen 313. 1

1

- - -, Hypertonie 336. 
Basedow, EinfluB auf Hypo- - - -, bei Nierenkrank-

physe 543. heiten 336. 
Basiliscus 367. - - -, Schicksal 334. 
Basophile Intermediazellen - - -, Unabhangigkeit 

314£., 319f.; s. basophile vom Vorderlap-
Zellen der Zwischenzone. pen 333. 

BasophileZellen der Zwischen
zone bei Uramie 336. 

Basophileninvasion 319, 322, 
324. 

- und Alter 325. 
- und Geschlecht 326. 
-, Haufigkeit 324. 
- und Konstitution 326. 
Begleitlipoide 179. 
Benennung der Zellarten des 

Vorderlappens 75. 
Bettongia gaimardi 241. 
Beuteltiere 241, 275, 364, 

469. 
Bildungsstatten der Hinter

lappenhormone 454f. 
- der Vorderlappenhormone 

197f. 
- -, corticotropes Hormon 

202. 
- -, gonadotrope Hormone 

19S, 200. 
- -, Melanophorenhormon 

202. 
- -, Prolactin 202. 
- -, thyreotropes Hormon 

202. 
- -, 'Vachstumshormon 

197, 200. 
Bindegewebe, argyrophiles im 

Hinterlappen 451. 
- - im Vorderlappen 22Sf. 
-, elastisches im Hinter-

lappen 453. 
- -, Kapsel 60, 453. 
- -, Vorderlappen 227f. 
BindegC1vebe, kollagenes. 
- im Trichterlappen 26}. 
- im Vorderlappen 224f. 
Bindegewebige Hillien der 

Hypophyse 59. 
Blaschenartige Zelle im Vor

derlappen 124. 
Blauwal 239, 277, 365. 
Blutbildung im Vorderlappen 

236f. 
Blutdrucksteigerung und Ba

sophile des V orderlappens 
336. 

BlutgefaBe der Hypophyse 36, 
474f. 

Blutversorgung der mensch
lichen Hypophyse 497f. 

- der tierischen Hypophyse 
499f. 

Blutzerstorung im Vorder. 
lappen 237f. 

Blutzuckersteigerndes Hor
mon 10. 

Bourrelets lateraux 27. 
Brephoplastische Transplan

tation 511. 
Bruckenechse 27S. 
Buch/ink 242. 



Bu/o 243, 279, 380, 388, 473, 
554. 

Buteo buteo 242, 278, 366, 367, 
467. 

Cacopoides 243, 279. 
Calarrwichthys 245. 
CaUnrhinchus ursinus 594. 
Canalis craniopharyngeus 24. 
Capillaren 485f. 
Capillarnetz 485f. 
- des Hinterlappens 485f. 
- des Vorderlappens 23lf., 

485. 
Carassius auratus 246, 247, 

382, 468. 
Carcinom, Implantation, Wir

kung auf Hypophysen
struktur 221. 

Carnivoren 85, 241,275,365,469. 
Cebus 241, 293. 
Cellule de couloir 98, 169. 

eosinophile palleale 146. 
epuisee 124. 
globosopoliedriche 310. 
piramidale 310. 
similbasofile 263. 
vesiculeuse 124, 145. 

Cellules geminees 145. 
Centrophorus granuWsus 248. 
Cetaceen 241, 275, 277. 285, 

365. 
Chamaeleon 367. 
Chelonier 242. 
Chiasma nervi optici und 

Hypophyse 53, 54. 
Chimaera monstrosa 388. 
Chiropteren 275, 365; s. auch 

Fledermaus. 
Chondroganoidea 245. 
Chorda und Hypophysen-

entwicklung 19. 
Chorion 215f., 517. 
- und Vorderlappen 215f. 
Chromatophorenhormon IOff. 
Chromophile Zellen 72. 
- -, erstes Auftreten der 

143. 
- - der Hypophyse 73, 74. 
Chromophiler Teil der Hypo

physe 12. 
Chromophobe Intermedia

zellen 315. 
Sekretblaschen in Blut

gefaBen 155f.. 173. 
zenen des Vorderlappens 

65, 72, Ulf., 149, 
189; s. auch r-Zelle. 

-, Entstehung durch 
Endocytogenesel27, 
129. 

und Kastration 520. 
-- -, Mengenverhaltnis 189. 

- und Schwangerschaft 
205. 

Sachverzeichnis. 

Chromophobe ZeBen des V or
derlappens, Sekretionszy
klus der 149. 

Chromophobe Zellen der Zwi
schenzone 315. 

- Zone des Vorderlappens 
31, 296, 312. 

Chromophober Teil der Hypo
physe 12, s. a. Zwischen
zone. 

Circulus arteriosus cerebri 480. 
Cisterna chiasmatis 54. 
- intercruralis profunda 55. 
- - superficialis 55. 
Cisternae fossae Sylvii 55. 
Citellus citellus 197, 241, 526. 
Colchicin, Wirkung auf 

Mitosen 521. 
"Colloid bodies" 442. 
Conus of Wulzen 365, 593. 
Coronella austriaca 240, 241. 

367, 467. 
Cortico-hypothalamische 

Bahnen 465. 
Corticotropes Hormon 9, 202. 
Cortin, Wirkung auf Hypo

physe 546. 
Crossopterygier 245, 468. 
Cryptobranchus allegh. 243, 

279. 
Cyanophile zenen des Vorder

lappens 72, 74, 99f.; s. fl
zenen. 

Cycloganoiden 245. 
Cyclostomen 63, 248, 441, 368, 

468, 469. 
Cynocephalus bab'Uin 365. 
Cyprinus carpio 246, 248, 368, 

468, 474. 
Cysten 33, 38, 296f., 348 f., 

372, 429, 463. 
Cystenkolloid im Vorder-

lappen 162£. 
im Zwischenlappen 374. 
der Zwischenzone 349. 
-, Entstehung des 355. 
-, Farbung des 352f. 
-, Metachromasiedes354. 
-, Mucingehalt des 354. 
-, Randvakuolen 357. 

d'-Granula in Vorderlappen
zellen 117. 

a-Zellen des Vorderlappens 78, 
177f. 

-, Auftreten, erstes 143. 
und fl-Zellen 78, 119. 

- und basophile Zellen 78, 
119. 

--, dunkle U8. 
-, Erscheinungsformen 118. 
-, Form 117. 
--, Golgiapparat 117. 
--, Granulierung 117. 
-, helle 118. 
-, hyperchromatische 118. 

Handbuch der mikroskop. Anatomie VI/3. 
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a-Zellen, hypochromatische 
118. 

-, kleine 118. 
-, Mitochondrien 117. 
-, Vorkommen 118. 
Dasypus 277, 285, 365, 470, 

514. 
Dauerbelichtung, Wirkung auf 

Hypophyse 554. 
Deflektierte Zellen 515. 
Diabetes mellitus und Baso

phile 548. 
- - und Eosinophile 547f. 
- - und Glykogen 185, 

450. 
- - und Hypophyse 547f. 
Diabetogene Substanz 10. 
Diaphragma sellae turcicae 

55f. 
-, Dicke 56. 
-, Elastische Netze im 57. 
-, Faserziige des 55. 
-, gefenstertes 55. 
-, Mesotheliiberzug 57. 
-, Struktur 56. 
Diemictylus pyrrh. 279. 
Diphtherietoxin, Wirkung auf 

Hypophyse 221. 
Dipnoer 245, 468. 
Distales Epithel der Um

schlagszone 287. 
Doppelbrechende Lipoide 179. 
Dreieckiger Raum (RoGo

WITSCH) 72, 312. 
Driisencysten der Zwischen-

zone 297, 302, 345f., 346. 
Driisenteil, Gestalt 36. 
-, Herkunft des 19. 
- der Hypophyse 12, 64£. 
Ductus hypophyseocerebralis 

463. 
Dunkelheit und Hypophysen

struktur 553 f. 
Dunkle Kerne 86. 
Dura mater und Hypophyse 

61£. 
Durchschnittsgewicht der 

Hypophyse 4Of. 
Durchtrennung des Hypo

physenstiels und Hypo
physenbild 455, 466. 

Diisenarterie 484. 
Dystrophia adiposogenitalis 

7, 388. 
und Rachendachhypo

physe 388. 

f-Granula 120. 
e-Zellen des Vorderlappens 78, 

120f. 
e-Zellen, Degeneration 12l. 
-, Form 120. 
-, Granula 120. 
-, Kolloidtropfen in 121. 
-, Vorkommen 120£. 
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1]-Granula 207. 
Ecortan und V orderlappen 

546. 
Ede:ntai)a Xenarthra 241, 277, 

365. 
EichhOrnchen 22. 
EidechBe 27, 239, 240, 243, 278, 

470, 471, 473, 538. 
Einhu/er 85, 469. 
Einschmelzung von Zellen zu 

Kolloid 359. 
Eisengehalt des Aschenbildes 

186. 
- des Hinterlappenpigmen

tes 417f. 
EiweiJlinjektion, Wirkung auf 

Hypophyse 221. 
Eklampsie und basophile In

termediazellen 335, 336. 
Ektodermale Herkunft des 

Driisenteils 19. 
Ektomeninx 64. 
Elasmobranchier 63, 368, 441, 

468; s. auch Belachier. 
Elastisches Bindegewebe im 

Hinterlappen 453. 
- - in der Kapsel 60, 453. 
- - im Vorderlappen 227f. 
Ele/an:t 365, 369. 
Eminentia mediana 456, 457. 
- saccularis 457. 
Endanschwellung des 

Trichterlappens 252. 
Endemische Struma und 

Hypophysenbild 540. 
EndfiiBchen von Gliafaser411. 
- von Pituicytenfaser 407. 
Endigung der Gliafasern 411. 
Endigungen der Nervenfasern 

im Hinterlappen 
439f. 

im Trichterlappen 506. 
in Umgebung der Hy

pophyse 506. 
im Vorderlappen 503. 
in Zwischenzone 504. 

Endigung der Pituicytenfasern 
407f. 

Endkolben der Pituicyten-
f~~r 407f. 

Endocranium 64. 
Endoqyte 124, 144, 145, 146. 
Endocytogenese 127, 129, 144. 
- und' chromophobe Hypo-

physenzelle 129. 
Endocytose 145, 146. 
Endothelzellkugeln der 

Arachnoidea 273. 
Entdeckung der funktionellen 

Bedeutung der Hypo
physe If. 

- der Hormone 7£. 
- der Zellarten des Vorder-

lappens 71. 
Ente 20, 108, 240, 241, 245, 

247, 278, 467, 473, 594. 

Sachverzeichnis. 

Entgranulierte Zellen im V or
derlappen 74, 77, 122f. 

- und blaschenartige ZeBen 
124. 

-, Cytoplasma 123. 
-, Kern 123. 
Entodermale Herkunft des 

Driisenteils 20. 
Entstehungsort der Hinter

lappenhormone 454. 
- der Vorderlappenhormone 

197f. 
Entwicklung der Hypophyse 

13. 
Entwicklungsmechanisches 

(Hypophysentasche) 17. 
- (Proc. infundibularis) 22. 
Eosinophiles Plasmodium im 

Vorderlappen 95. 
Eosinophile Zellen im Hinter-

lappen 337. 
im Trichterlappen 263. 
- und Z-Korper 448. 
des Vorderlappens 65, 72f., 

85, 152, 189, 192f. 
und Alter 189. 
Binnennetz der 89. 
Centroplasma der 88. 

.-, dunkle 96. 
-, Einschmelzung 98. 
-, Erscheinungsformen 

93. 
-, Fetttropfchen in 176. 

und Geschlechtszyklus 
192f. 

Granula der 91. 
GroBe der 86. 

-, helle 99. 
-, hyperchromatische 96. 
-, hypochromatische 99. 

und Kastration 520, 
521, 525, 529f. 

Kern der 86. 
Kleine Zellen 94. 
Mitochon~rien'der 90. 
t1Ild Rlasljiodien, eosi-

nophile· 95. 
Sekretion der 152f. 

- nach' Tll;yreoidektomie 
539 .. 

Umwandlung,in baso
phile Zellen 125£., 
128f., 134, 143. 

und Wachstumshor
mon 200f. 

- -, Zahl 189f. 
Ependymare Stiitzzellen in 

Pars intermedia 372. 
Ependymcysten im Hinter

lappen 430. 
Ependymfasern 458f. 
Epinephrektomie und Hypo

physe 544. 
Epithelcysten 29. 
Epitheloide Zellen von Blut

gefiiBen 477f., 483, 498. 

Epithelsaum der Hypophyse 
12, 290; s. a. Zwischen
lappen. 

Ergosterin und Hypophyse 
551. 

Ersatz der zugrunde gehenden 
Vorderlappenzellen 144f. 

ErschOpfte Zellen 77, 123. 
Erythrophorenhormon 202. 
Erythropoese im Vorderlappen 

236. 
Esel 86, 126, 171, 368, 369, 

504, 518. 
Eserininjektion, EinfluB auf 

Basophile 128. 
Esox lucius 240,241,246,247, 

368, 382, 468, 472. 
Etmopterus niger 248. 
Eunuchoidismus und Hypo

physe 529. 
Eutaenia sirtalis 243. 
Evaginationen 286, 307, 331, 

348. 
-, cellule globosopoliedriche 

310. 
-, cellule piramidale 310. 
-, Feinbau 308f. 
Exocyte 145. 
Experimenteller Hyperthyreo

idismus und Hypophysen
bild 541. 

Fadenartige Substanz in Ge
faBen 173. 

Fiirbemethoden (s. auch Im
priignationsmethoden) 
mit 

Azan 79, 91. 
BIELSCHOWSKY -Saure, 

fuchsin 397. 
BODIAN-Saurefuchsin 398. 
Chromhiimatoxylin 91. 
Hamatoxylin-Eosin-

Orange G-Anilinblau 
91, 122, 193. 

Hamatoxylin-Saurc
fuchsin-Orange G-Ani
linblau 188, 189. 

Kresazan 79, 104,590,591. 
Kresazan-Orange 80, 208, 

209. 
Kresofuchsin 78, 105. 
Kupferhiimatoxylin 91, 

332. 
Metachromatische Far-

bung mit Safranin, Thio
Din oder Toluidinblau 
105, 354. 

Methylblau-Eosin 91, 104, 
141. 

Mucicarmin 104. 
Mucicarmin-polychromes 

Methylenblau 104, 105, 
334. 

Neutralrot 421. 



Farbemethoden, Neutral
Athylviolett-Orange 
G 91. 

Polychromes Methylen
blau-Tannin 167_ 

Polychromes Methylen
blau-Tannin-Saure
fuchsin 158, 167. 

Resorcinfuchsin 104, 59l. 
Resorcinfuchsin -MAY -

GRUNEWALD 104. 
Saurefuchsin -Methyl

violett-Methylgriin 80, 
101. 

Tannin-Eisen 591. 
Tannin-Eisen-Toluidin

blau 591. 
Farbemethoden nach 
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Follikelhormon 215f., 517. i GefaJ3wandung im Vorder-
- und Vorderlappen 215, lappen 231£., 234f. 

219. Genetische Beziehungen der 
Follikelhormon, Wirkung auf Vorderlappenzellen 124f., 

Gr6J3eder Hypophyse 519. 591£. 
Fonte holocrine elementaire Geschlecht und Basophile im 

158. Hinterlappen 326. 
- - massive 158. nnd Gewicht der Hypo-
Forelle 246, 247, 380,381,468, physe 40f., 519. 

472, 474. und Pigment im Hinter-
Fossa sphenovomeriana 383f. lappen 423. 
Fringilla caelebs 242, 366. und Vorderlappenzellen 
Frosch 85, 103, 198, 240, 388, 188f., 191. 

472, 500, 513, 540. I Geschlechtsfunktion und ba-
Fuchs 108, 188, 594. sophile Intermediazellen 
Fundulus heteroclitus 192, 246, 335. 

247, 382, 468. Geschlechtshormone, Wirkung 

I Gadus moschus 468. 
auf Hypophyse 215f., 533. 

BAILEY 91. 
BERBLINGER und 

DORF 80, 92. 
BURG- . y-Zellen des Hypophysen

vorderlappens 77, 78, 
1I1£., 177. CLEVELAND und WOLFE 

Geschlechtsunterschiede im 
Gewicht der Hypophyse 
41£. 

Geschlechtszyklus undVorder
91, 92, 193, 210. 

DAWSON 592. 
FAIN und WOLFE 592. 
GUIZZETTI 354. 
HALL und HUNT 592. 
KAHLAU 592. 

- KOHN 421. 
KONEFF 592. 
KRAUS 104, 158, 167. 
MACCALLUM 332. 
MANN 91, 104, 141. 
MASSON 376, 377, 380, 444. 
RASMUSSEN 91, 188, 189. 
ROMEIS 79. 
SALAZAR 591. 
SCRUGGS 592. 
SEVERINGHAUs80,101,132. 
S60s und CZISEK 104. 
TAVARES DE SOUSA 591. 
VOIGT 592. 
WALLART 592. 
WALLRAFF 591. 

Faisceau hypothalamo-hypo
physaire 465. 

Farbe der Hypophyse 39. 
Fasciculi laterales hypophysis 

227, 481, 483. 
Faserpituicyten 401£. 
Faserziige des Diaphragmas 

56£. 
Faultier 277. 
Fettstoffwechselhormon der 

Hypophyse 9, 10. 
Fibropituicyten 40lf. 
Finnwal 277, 365. 
Fische 63, 85, 367, 368, 468, 

500; s. auch die einzelnen 
Arten. 

Fledermaus 21, 107, 130, 365, 
388, 594. 

Fleischfresser 85, 241 275,365, 
469. 

Flimmerepithel in RATHKE
schen Cysten 306. 

-, Amitose 1I6. 
-, Auftreten, erstes 139f., 

142. 
-, Binnennetz 1I4. 
-, Cytoplasma 1I4. 
-, Einschmelzung 115. 
-, Form 1I2. 
-, Golgiapparat 1I4. 
-, Granula 1I4. 
-, groJ3e 1I3. 
- und H6hlen, kolloidgefiillte 

1I3. 
-, Kerne 1I5. 
-, Kernumwandlung in Kol-

loidtropfen 115. 
-, Kolloidtropfen in 1I5. 
-, Lipoide 177. 
-, Mitochondrien 1I4. 
-, Mitosen 1I6. 
Ganglienzellen im Hinter

lappen 430f. 
Ganglion cervicale craniale 

503, 549f. 
-, Exstirpation und 

Hypophysen
bild 549. 

-, Reizung und Hy
pophysenbild 
549. 

Ganoiden 368, 468. 
Gans 19, 108, 366, 473, 594. 
Gasterosteus aculeatus 134, 149, 

192, 240, 241, 246, 247, 
382, 468, 469, 472, 473. 

GefaJ3e der Hypophyse 474f. 
-, AbfluJ3system, portales 

492. 
-, im Trichterlappen 26l. 
-, ZufluBsystem, portales, 

des Vorderlappens 484f. 
GefaBfiiBchen 407, 411. 
GefaBverbindung Hypophyse

Hypothalamus 494, 495, 
496. 

lappenzelle 188f., 192. 
und Basophile 188f., 193. 
und Chromophile 188f. 
und Chromophobe 188f., 

194, 195f. 
undEosinophile 188f., 192. 

Gestalt des Hinterlappens 36, 
390. 

der Hypophyse 40f. 
des Hypophysenstieles 37, 

456. 
des Trichterlappens 252f. 
des Vorderlappens 35f. 

Gewebekulturen der Hypo
physe 455, 514f. 

-. Hinterlappen 516f. 
-, Hormonbildung in 517. 
-, Vorderlappen 513f. 
Gewicht der Hypophyse 40f. 
- der Hypophysenanteile 

42f. 
Gewichtsverhalten des 

Schwangerschaftshypo
physe 46. 

- der tierischen Hypophyse 
45. 

Gewichtswachstum der Hypo
physe 34, 47. 

Gibbon 241, 293. 
Gitterfasern der Capillaren 

228f., 486. 
im Hinterlappen 427, 452, 

486. 
im lymphatischen Gewebe 

364. 
im Trichterlappen 261. 
im Vorderlappen 227, 

228f. 
Glandula pituitaria 12; 

s. Hypophyse. 
"Glandular cells" des Hinter

lappens 426. 
Gliafasern 409f. 
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Gliascheiden urn Pfortader- Hapale jacchus 366. Hinterlappen,Mikropituicyten 
venen 494, 495. Hatteria punctata 467. 399f. 

Glykogen 185f., 363, 448, 450f. HauptzellendesVorderlappens -, Nervenfasern des 433f. 
- im Hinterlappen 450f. 71, 77, 131; s. auch chro- -, Nervengewebe des 430f. 

in tierischem Zwischen- mophobe und y-Zellen -, Nervenversorgung 434f., 
lappen 363. Haushuhn 108, 242, 276, 278, 460f., 506. 

in Vorderlappenzellen 366, 443, 454, 467, 470, -, nervoseEndapparate439f. 
185f. 471, 473, 500, 514, 517, -, Neurocrinie 442f. 

in Z-Korper des Hinter- 518, 520, 592, 594. -, Neuroepithelzellen 426f. 
lappens 448. Haussiiugetiere 378. -, Neuroglia 393f. 

in Zwischenzonenzellen Hecht 240, 241, 246, 247, 368, -, Pigment 415. 
363. 382, 468, 472. -, "Pigmentkorper" im 415. 

Gnathonemus 368. Hemianopsie, bitemporale 54. -, Pituicyten 394£. 
Gobio 474. Hemidactylus 243. - -, pigmenthaltige 411f. 
Goldammer 278, 366. Heptanchus ciner. 248, 468. -, Pituicytenfaser 404f. 
Goldfisch 246, 247, 382, 468. Hering 594. -, Reticulopituicyten 398f. 
Goigiapparat 89, 101, 114, Herkunft des Driisenteils 19. -, Sekretorische Tatigkeit 

117,148,375,377,399. HERRINGScheKorper334,442, 44If.,449. 
der Cl-Zellen 88f. 446, 449f. -, tierisch s. unter Hirnteil. 
der p-Zellen 101. - -, Beziehungen zu x-, y- -, Untersuchungsmethodik 
der a-Zellen 117. und z-Korpern 449f. 357f. 
der y-Zellen 114. Heterodon plathyrin. 243. -, venose AbfluBwege 490. 
der Hypophysenzellen 89. Heterodontus Phil. 247. -, Veranderung naeh Stiel-
der Intermediazellen 375, Heteroplastische Transplan- durehtrennung 455. 

377. tation 511. -, vesiculare Anschwellung 
der Reticulopituicyten Heterotopie 322. I 415, 416. 

399. Hexanchus 468. 1-, Verdichtungszonen 389f. 
und Sekretbildung 148f. Hilus der Hypophyse 27, 482. -, Vitamin C, Gehalt 184. 
und Trennung der Zell- Hinterlappen 29, 389f. - und Wasserhaushalt 466. 

typen des Vorder- -, Adenopituicyten 425f. )-, x-Korper im 445, 449. 
lappens 132f. -, argyrophiles Bindegewebe 1-' y-Korper im 445, 449. 

der undifferenzierten 452f. -, z-Korper im 447, 449. 
Zellen 84. -, Aufbau 389f. i -, Zwischenstreifen 389. 

GonadotropesHormon8,198f. -, Basophile im 319f., 324f.' Hinterlappenhormone 454. 
- und Basophile 198f., 200. -, Bezeichnungen fiir 12. -, Entstehungsart 454. 
Gonadotrope Wirkung der -, Bindegewebe des 45lf. Hirnanhang 2f., 12; s. Hypo-

Hypophyse nach -, Capillarnetz 485f., 491. physe. 
Kastration 533. _., "colloid or hyalin bodies" -, Bezeichnungen fiir 72. 

- - - nach Schilddriisen- 442. -, kleiner Lappen des 12. 
fiitterung 543. , -, elastisches Gewebe 453. Hi ndruck, chronischer, Wir-

- - - nach Thyreoid- i -, Eosinophile im 337. kung auf Hypophyse 553. 
ektomie 540. 1-, Extrakte des 7. Hirnhaute und Hypophysen-

Gorilla 241, 294. I, -, Faserpituicyten 401£. kapsel 61£., 63. 
Gouttelettes de secretion -, Fibropituicyten 40lf. Hirnteil (Mensch) 38Hf. 

intravasculaires 172. I' -, Ganglienzellen im 430f. -, Anlage des 22. 
Grains noirs 173. -, Gestalt 36. -. Faisceau hypothalamo-
- siderophiles 173. '_, Gewebekulturen 454, 516£. hypophysaire 465. 
"Granular bodies" im Hinter- -. Gewicht 45. -, Tractus hypothalamo-

lappen 442, 446, 449. -, Gliafasern 409f. hypophyseus 465. 
Granulare Anschwellung 413f. -, Glykogenim 450f. -, Trennung in Neuro-
- Korper 334, 442, 446, -, "granularbodies"442,446. hypophysc und In-

449£. -, Hormone des 10f., 11, fundibulum 29. 
Grasmucke 242. 454f. -, Vitalfarbung 508. 
GroBe der Hypophyse 39f. - und Hypothalamus 466. Hirnteil der tierischen Hypo-
Grundhautchen der Capillaren -, interfibrillare Substanz physe 466f. 

des Hinterlappens 486. des 44 If. der Amphibien 467. 
- der Sinuscapillaren 228f., - und Intermedin 466. der Anuren 467f. 

231. -, Kapsel 60, 453. der Crossopterygier 468. 
Gurteltier 285, 365, 470, 514. -, kollagenes Bindegewcbe der Cyclostomen 468. 
Gymnophionen 279, 367, 467. 453. der Dipnoer 468. 

Hamocrinie 443. 
Hamoklasie 238. 
Hamoneurocrinie 443, 495. 
Halskrause (Trichterlappen) 

252. 

-, Kolloidvorkommen in der Elasmobranchier 468. 
44lf., 454, 472f. der Fische 468f. 

- und Licht 466. der Ganoiden 468. 
-, Lipoidsubstanzen im 450. -, der Gymnophionen 467. 
-, markhaltige Nervenfasern -, interfibril1are Substanz 

435. 472f. 



Sachverzeichnis. 

Hirnteil, Nervengewebe 47lf. Hund, Entwicklung 21,23,34. 
-, Neuroglia 469f. -, Experimentelles 507, 509, 

der Reptilien 467. 510, 518, 520, 521, 525, 
- der Sauger 466f. 534, 535, 536, 538, 539, 
- der Selachier 468. 544, 545, 547, 548, 549. 
-, Struktur 469f. -, Hinterlappen 439, 441, 

der Teleostier 468. 443, 461, 463, 467. 
dcr Urodelen 467f. -, Hiillen 63, 64. 

- der Vertebraten 466f. -, Nerven 504, 505. 
- der Vogel 467. -, Rachendachhypophyse 
Hirsch 108. 388. 
Historisches zur Hypophyse. -, Trichterlappen 282, 283, 
-, Ascorbinsaure 181. 284, 285, 286, 287, 288, 
-, Bedeutung der Hypo. 289. 

physe If. -, Vorderlappen 71, 72, 75, 
-, Blutversorgung 474. 84,86,89,103,107,108, 
-, Einwanderung der Baso· ll8, 119, 122, 147, 148, 

philen in den Hinter· 149, 152, 159, 169, 171, 
lappen 319. 181, 187, 191, 193, 194, 

-, Entdeckung der funktio· 195, 214, 594. 
nellen Bedeutung If. -, Zwischenlappen 365, 368, 

- - der Hormone 7f. 369, 370, 371, 372, 373, 
- - der Zellarten 71£. 374. 
-, Entstehung des Kolloids Hundshai 240, 514. 

156. Hunger, Beeinflussung der 
-, Herkunft des Driisenteils Hypophyse durch 55lf. 

19. - und Hinterlappen 552. 
-, Lipoidsubstanz in Vorder· - und Vorderlappen 552. 

lappenzellen 173. - und Zwischenlappen 552. 
-, Nervenfasern im Hinter. Hyaline Korper (HERRING) 

lappen 433f. 334, 449. 
-, Nervenversorgung 501. ! Hydrencephalocrinie 443, 473. 
-, Nervenzellen im Hinter·· Hylobatiden 365. 

lappen 430f. Hynobius 243, 279. 
-, Neuroglia 393. Hyperchromatische (X·Zelle 
-, Pigment im Hinterlappen 96f. 

415f. - /i. Zelle 109f. 
-, Rachendachhypophyse - 6·Zelle 118f. 

383. - Zellen des Zwischen· 
- Schwangerschaftseinflu.B I lappens 369. 

, 203. Hypercyanophile Zellen des 
-, Transplantation 509. • Hypophysenvorderlappens 
-, Trichterlappen 248. i 109. 
- Tubu16se Driisen 338. 'Hypereosinophile Zelle des 
-: Umschlagszone mit Eva· I Hypophysenvorderlappens 

ginationen 307. 96. 
-, Zwischenlappen 291£. I Hypersekretion der Hypo. 
Hochdruck und Basophile I physe 6. 

336. 'Hyperthyreoidismus, 54If., 
- und interfibrillare Sub· 543f. 

stanz 444. und Basophile 541, 543. 
Hornchen der Tuberalisanlage und Chromophile 54If., 

32, 255. 543. 
Horner des Hypophysensackes und Eosinophile 541 f., 543. 

32, 255, 299. beim Menschen 543. 
Holokrinie 158f. Hypertonic und Basophile des 
Homogene Anschwellung Vorderlappens 336. 

405f. Hypertrophie, kompensatori. 
Hormone des Hinterlappens sche 512. 

11. Hypertrophische Zellen im 
- des Vorderlappens 7. Hypophysenvorderlappen 
- des Zwischenlappens 10. 74. 
Hiillen der Hypophyse 59. Hypochromatische (X·Zelle 99. 
Hund, Blutvcrsorgung 479, /i.Zelle 110. 

485, 487, 499. - y.Zelle 118. 
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Hypocyanophile Zellen des 
Hypophyscnvorderlappens 
99. 

Hypoeosinophile Zellen des 
Hypophysenvorderlappens 
99. 

Hypophyse und Adrenalin 
546f. 

-, Adrenalotrope Substanz 9. 
-, Altere Anschauungen iiber 

Funktion der 2f. 
-, Altersveranderungen 36, 

42,43,44,178,190,234, 
257, 325, 326, 374, 386, 
422, 423, 453, 517, 593. 

-, Anlage, primare der 13. 
- und Arachnoidea 58f. 
-, Arterien der 474f., 479f. 
-, Arteriovenose Anastomo· 

sen 478f. 
-, Ascorbinsaure in 18If. 
-, Bezeichnungen fiir 12. 
-, Bindegewebshiillen 55, 59. 
- und Blutbildung 236. 
- und Blutbildungsstatten 

II. 
-, Blutversorgung 497f., 499. 
- und Blutzerstorung 237. 
-, blutzuckersteigerndes 

Hormon 10. 
- und Chiasma nervi optici 

53. 
-, chromophiler Teil der 12. 
-, chromophober Teil der 12. 
-, corticotropes Hormon der 

9. 
-, Darmteil der 12. 
- und Dauerbelichtung 554. 
- und Diabctes mellitus 

547f. 
-, Diabetogene Substanz 10. 
-, Driisencysten 345f. 
-, Driisenlappen der 12. 
-, Driisenteil der 12, 19. 
- und Dunkelheit 553f. 
-, Durchmesser 35. 
- und Ecorton 546. 
- und Eisenstoffwechsel425. 
-, Entwicklung der, des 

Menschen 13ff. 
-, Epithelialteil der 12. 
-, Epithelkorper der 12. 
-, Epithelsaum der 12. 
- und Ergosterin 551. 
-, Exstirpation der 6. 
-, Farbe 39. 
-, Fettstoffwechselhormon 

des 9, 10. 
-, Flimmerepithel 306. 
-, Formtypen 35f. 
-, Fortsatz, vorderer, der 12. 
-, FunktionelleBedeutung If. 
-, Gefa.Be 36, 49, 475f. 
-, Gefa.Bversorgung 474f. 
-, Geschichtliches 2f. 
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Hypophyse, Geschlechtsunter- 'Hypophyse, Lobulus prae- Hypophyse, thyreotropesHor-
schiede 41. mamillaris der 12. mon der 8. 

- und Geschlechtszyklus -, LymphgefaBe 500£. -, Tractus hypothalamo-
517f. -, Marginalteil der 12. hypophyseus 465. 

-, Gestalt 35. -, Markschicht der 12. paraventriculo-
-, Gewicht 35, 40, 45. -, Markteil der 12. hypophyseus 464. 

- und Alter 42. -, Mikroskopische Anatomie supraoptico-hypo-
- - und KiirpergriiBe 42. 48 f. physeus 464. 
- -, Neugeborene 47. - und Milz 11. - - tubero-hypophyseus 
-, gonadotrope Wirkung 533, -, Mittellappen der 12. 465. 

540, 543. -, Nackenteil32, 37, 48, 255, -, Transplantation, Ver-
---, gonadotropes Hormon des 456. ha.Iten bei 509f. 

8. und Nebenniere 544f. -, Trichterlappen der 12, 
- und Graviditat 41, 46, - und Nebennierenrinde 248f.; s. Trichterlappen. 

203f., 423. 545f. -, tubuliise Driisen 338f. 
-, GriiBe 39. -, Nervenversorgung 501£. -, Tumoren 53, 54. 
-, Hauptlappen der 12. - des Neugeborenen 81. - und Unterdruck 553. 
-, HERRINGSche Kiirper 334, -, Orophysin 9. -, Unterfunktion der 6. 

442, 446, 449f. - und Pankreas 547f. : - und Vagusdurchtrennung 
-, Hinterlappender 12, 389f., -, Pankreatrope Substanz 9. ! 550. 

s. Hinterlappen. -, Parathyreotrope Substanz 1-' Venen der 487f. 
- und Hirndruck 553. 9. -, Verfiitterung von 6. 
- und Hirnhaute 61£. -, Pars anterior propria der 1- bei Vitalfarbung 506f. 
-, Hirnteil der 12, 389f.; 12. - und Vitamin A 550f. 

s. Hirnteil -, Pars buccalis derl2, 13, 191- und Vitamin B 550f. 
- -, Anlage 22. -, Pars chromophoba der 12. -, Vitamin C, Gehalt an 181. 
-, Hormone der 7f. -, Pars distalis der 12. - und Vitamin E 551. 
- und Hunger 551£. -, Pars epithelialis der 12. I-,_Volumen 35. 
-, Hypersekretion der 6. -, Pars glandularis der 12.1-.-, Vorderlappen der, s. Vor-
- und Hyperthyreoidismus -, Pars infundibull1riif der 12. derlappen. 

54lf., 543. -, Parsi1'lte'rmedia der 12. -, Wachstum wa~nd der 
-, Infundibularlappenderl2. -, Pars juxtaneuralis der 12. Embryonalzeit 34f. 
-, Infundibulum 29, 34,456f. -, Pars nervosa der 12. -, Wachstumshormon der 7. 

und Insulin 548f. -, Pars neuralis der 12, 13. -, Zellstrangcysten 317f. 
- und Kachexia strumipriva -, Pars pedunculo-tuberalis -, Zona intermedia der 12, 

540. der 12. 295f. 
- und Kalte 552f. -, Pars posterior der 12. I -, zungenformiger Fortsatz 
-, Kapsel 59£. -, Pars tuberalis der 12.: der 12. 
-, Kapselgewicht 40. -, postnatales Wachstum 47. ! -, Zwischenlappen der 12, 
- und Keimdriillenmangel -, Processus infundibuli der I 290f.; s. Zwischen-

528f. 12. I lappen. 
-, Ketogenes Hormon der 9. -, Processus lingualis der 12 .. -, Zwischenzone der 12, 
-, Kiirper der 12. -, Prolactin 8. 295£.; s. Zwischenzone. 
-, Kohlehydratstoffwechsel- - und Provitamin D 551. Hypophysenfeld 13. 

hormon 10. -, Rassenunterschiede 45, Hypophysengang 24, 25. 
-, Kontrainsulares Hormon 191. -, Stielung des 24. 

10. -, RATHKEscheCystenderl2, -, Verschwinden des 26. 
-, Korkschicht der 12. 302f. Hypophysenhiihle 26, 28, 31, 
- und Kretinismus 540f. -, Regenerationsfahigkeit 34, 296f., 297, 490. 
- und Kropf 540. 512. -, Kolloid der 349f. 
-, Kryptorchismus, Verande- -, nachRiintgenbestrahlung 1-, Kolloidgehalt der kind-

rungen der Hypophyse der Hoden 527. I lichen 301. 
bei 526. -, Samenleiterunterbindung, -, Kugelzellen in 360, 362. 

-, Lagebeziehungen 48. Veranderungen der Hy- -, Reste der 302. 
-, Lappen, vorderer der 12. pophyse nach 527. Hypophysenhormone 1£. 
-, Lebensnotwendigkeit der und Schilddriise 534f. "Hypophysenknoten" 483. 

6. - bei Schwangerschaft 203£. Hypophysenkiirbchen24. 
-, LipQitrin 10. und Sella -turcica A8f. Hypophysenmund 16. 
-, Lobus chiasmaticus der 12. und Senilitat 527. Hypophysenpolster 19. 
-, Lobus infundibularis der und Sinus cavernosus 49f. Hypophysenrinne 26. 

12. -, Stiel der 12, 38, 456. Hypophysensackchen 22. 
-, Lobus peduncularis der undSympathektomie549f. Hypophysenstiel 29,34, 456f. 

12. - und Thymus 11. -, Abschnitte des 456. 
-, Lobus posterior der 12. - und Thyreoaplasie 540. -, adulter Typus des 37. 
-, Lobulus paranervosus der - und Thyreohypoplasie 540. -, Bindegewebe 462. 

12 ! -, thyreotrope Wirkung 543. I -, Ependymfasern 458f. 
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Hypophysenstiel, Geburt, zur Infundibulal'llerven, Tractus 
Zeit der 34. supraoptico.hypophyseus 

~, infantiler Typus des 37. 464. 
~, interfibrillare Substanz Infundibulum 456f., s. Hypo· 

461. physenstiel. 
~, Kolloidtropfen 461. Igel 22, 388, 467. 
~, markhaltige Nervenfasern lnoblasten 431. 

461£. Insektivoren 275, 364. 
~, Nervengewebe 460f. Inselbildungen im Hinterlap. 
~, Neurogliagewebe 457f. pen 390, 438, 440, 461. 
~, Nomenklatur 456f. Insulin und Hypophysen-
~, Pars cava 456. struktur 548f. 
~, Pars compacta 456. Interfibrillare Substanz im 
~. Pituicyten 457f. Hinterlappen 
~, Recessus infundibuli 462. (Mensch) 441£. 
~, Trichter 456. ~ ~ ~ (Tier) 472f. 
~, TrichterhOhle 462. ~ ~, Hypophysenstiel 461. 
~, x.Korper 461. ~, x-Korper 445, 461. 
~, y.Korper 461. ~, y-Korper 445, 461. 
-, z.Korper 461. --, z-Korper 447, 461. 
Hypophysentasche 13, 24. --, Beziehungen der x-, y-
-, AblOsung der 21, 24, 25. und z·Korper zu den 
-, Entstehung der 13£., 17. HERRINGSchen Korpern 
-, Entwicklungsmechani- 449. 

sches zur Entstehung Intermediazellen 369f., 381. 
der 17. _, basophile 297, 314£.,319, 

-, Umbildung zum Hypo- 329, 332. 
physenkorbchen 24. _, _, erstes Auftreten 327. 

Hypophysentaschenriime 21. __ , _, Bedeutung der 335. 
Hypophysentumoren und. Sella __ , _, Invasion der, in den 

turcica 53. Hinterlappen 319. 
Hypophysenvorderlappen64f.; __ , -, Schicksal der 334. 

s. Vorderlappen. __ und Blutdruck 336. 
-, Zyklus der. ZeBarlen 130f. ,_, chromophobe 314, 315f. 
Hypophys~nwmkel ~4, 18. '~und Eklampsie 335£. 
HypophysIs accessona 388. ~ hyperchromatische 315 
- pharyngea 383f. ' 370 376. ' 
Hypothala~us, GefaBverbin- _, hypo~hromatische 315. 

dung mIt Hypophyse 496. ~ und Jahreszeiten 381£. 
-, sekretorische Tatigkeit der 

Implantationsversuche 51Of. 
-, heteroplastische 511. 
Impragnationsmethoden nach 

BODIAN 397, 434. 
BOURNE 182. 
DUBRAUZKI 124. 
GIROUD und LEBLOND 182. 
GOMORY 229, 452. 
MASSON (Argentaffinitat) 

419. 
PENFIELD 397. 
PERDRAU 452. 
RANSON 434. 
TONUTTI 182. 

Infantiler Typus des Hypo
physenstieles 37. 

Infiltration des Hinterlappens 
s. Invasion der basophilen 
Zellen. 

Infiltrationszonen 323. 
"Infundibular process" 389, 

457. 
Infundibularnerven 438, 463f. 
-, Tractus paraventriculo

hypophyseus 464f. 

374. 
-, "Sekrettropfen" der 380. 
~, undifferenzierte 314, 370, 

376. 
Intermediazone 295. 
Intermedin 466. 
Intraokulare Transplantation 

511. 
Intravasculare chromophobe 

Sekretblaschen 173. 
Intravasculares KoBoid 171. 
- Sekret 170. 
Invasion der basophilen Zellen 

319f. 
~ ~ -, Ausgangspunkte 

322. 
- ~ -, Bedeutung der 335. 
~ - -, Begirin 327. 
- ~ ~, EinfluB des Alters 

325. 
---,- des Geschlechts 

326. 
~ ~ ~, ~ der Konstitu

tion 326. 
~ ~ ~, Haufigkeit 324. 
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Invasion der basophilenZellen, 
Herkunft derZel
len 329. 

~ ~ ~, Infiltrationszonen 
323. 

~ - ~, Schicksal der ZeBen 
334. 

~ - ~, Umfang der 324. 

Jahreszeit und Vorderlappen
zeBen 188f., 192. 

Jodgehalt des Kolloids 350. 

Kachexia strumipriva, Wir
kung auf Hypophyse 540. 

Kalte, Wirkung auf Hypo-
physe 153, 156, 169, 552f. 

Kanguruh 364. 
Kamel 171. 
Kaninchen, Entwicklung 19, 

20, 22, 27. 
-, ExperimenteBes 507, 508, 

509, 510, 5U, 514, 515, 
517, 518, 520, 525, 526, 
533, 534, 535, 537, 538, 
539, 542, 548, 549, 550, 
553. 

~, Gewicht 45, 46, 47. 
~,Hinterlappen 441, 467, 

470. 
~, Hiillen 63, 64. 
-, Trichterlappen 276, 277, 

285, 307. 
-, Vorderlappen 72, 85, 107, 

108, 127, 147, 149, 187, 
193, 196, 213, 214, 338, 
592. 

-, Zwischenlappen 365, 368, 
375, 378. 

Kapsel 59, 476. 
- und BlutgefaBe 60, 476f. 
-, Blutraume, venose, der 

60, 476f., 487f. 
- und Hirnhaute 61. 
- Nerven der 503. 
-, Venen 487f. 
Kapselvenen 487f. 
Kapuzinerajje 293. 
Kastrationshypophyse bei 
~ Mensch 528f. 
~ Ratte 518, 519, 520, 521£. 
~ Tier 517f., 525f. 
Kastrationshypophyse, Beein-

flussung durch 
Follikelhormon 519, 531. 
Geschlecht 519, 531. 
gonadotropes Hormon532. 
Hodenhormone 532. 
Luteohormon 532. 
Progestin 532. 
Stilbene 532. 
Testosteron 532. 
Tierart 520. 
Transplantation 531. 
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Kastrationshypophyse, Zeit- I Keimdriisenmangel und 
punkt der Kastration tierische Hypophysc 
521. bei experimentellem 

Kastrationsveranderungen, Kryptorchismus 526. 
Bedeutung der 533. nach Rontgenkastration 

Kastrationsveranderungen der 527. 
Rattenhypophyse bei Senilitat 527. 

-, Basophile 521. nach Unterbindung des 
-, Eosinophile 525. Samenleiters 527. 
-, Kastrationszellen 522. nach Vasektomie 527. 
-, OrgangroBe 518, 519. bei Vitamin.E.MangeI551. 
-, Schwammzellen 524. Kernhaufen im Vorderlappen 
-, Sterilitatszellen 522. 81£., 83£. 
Kastrationszellen 522£. -, im Trichterlappen 265. 
-, Herkunft 522, 524. Kernrenovierung 87, 13t. 
-, Mengenverhaltnis524, 525. Kernsekretion 149f. 
-, Riickbildung 531. Kernunterschiede bei chromo-
-, Verhinderung ihres Auf. philen und chromophoben 

tretens 532. Zellen 132. 
_, Zeitpunkt des Auftretens Kernvakuolen 150 f. 

524. Ketogenes Hormon 9. 

Katze, Blutversorgung 485, 
499, 500. 

-, Entwicklung 18, 21. 
-, Experimentelles 508, 520, 

525, 535, 538, 544, 547. 
-, Gewicht 45, 47. 
-, Hinterlappen439,441,442, 

443, 461, 466. 
-, Hiillen 62, 64. 
-, Nerven 502, 503, 505, 506. 
-, Trichterlappen 280, 281, 

282. 
-, Vorderlappen 72, 89, 90, 

107, 108, lI8, 122, 126, 
147, 159, 171, 181, 187, 
214, 388, 592. 

-, Zwischenlappen 363, 365, 
375. 

Keimdriisen und Geschlechts· 
hormone 531£. 

und gonadotropes Hormon 
532. 

und Hypophyse 517£. 
-, Kastration 216, 217, 518£. 

Mangel der, und Hypo. 
physe 517f., 528. 

- und Progestin 532. 
- und Prolan 532. 
-, Substitution der, und 

Kastrationsbild der Hy. 
pophyse 530f. 

Keimdriisenhormonzufuhr, 
Wirkung auf Kastra· 
tionshypophyse 531£. 

- - auf normale Hypo. 
physe 219f., 533f. 

Keimdriisenmangel und 
menschliche Hypophyse 

-, OrgangroBe 528. 
-, Verhalten der Basophilen 

530. 
der Eosinophilen 529. 
der Hauptzellen 530f. 

Kindliche Hypophysenhohle 
301. 

Kleine IX·Zelle 94. 
Knitterkerne 87. 
Knochenfische 245, 246, 368, 

441, 468, 469, 470, 473, 
494, 594; s. auch einzelne 
Arten. 

KorpergroBe und Gewicht der 
Hypophyse 42. 

Kohlehydratstoffwechsel. 
hormon 10. 

Kolbenartige Endanschwel
lung 409. 

Kollagenes Bindegewebe im 
Vorderlappen 224. 

Kollaterale Hypophysen. 
arterie 483. 

Kolloid, azanblaues 163, 352f. 
-, Azanfarbung 163f., 352. 
-, azanrotes 163, 352f. 
-, Bildung des 152. 156f. 
- in BlutgefaBen 169f. 
- und chromophobe Zellen 

159. 
-, chromophobes 359. 
- in Cysten der Zwischen-

zone 349. 
-, Entstehung 355£. 
-, - durch Zelleinschmel· 

zung 359£. 
- und eosinophile Zellen 159. 
-, Farbbarkeit 352f, 354£. 
-, Farbung 163f., 352f. 
- in frischem Zustand 349. 
-, fuchsinophiles 158, 167, 

360. 
-, fuchsinophobes 158, 167, 

360. 
-, gerbsaurefestes 156, 157, 

360. 
-, Gewicht 45. 
- imHinterlappen441£.,473. 
-, holokrine Sekretion 158. 
- im Hypophysenstiel 461. 

Kolloid im Vorderlappen 65, 
70, 105, 151£., 156f. 

-, intravasculares 170, 171£., 
-, Jodgehalt des 350. 
-, Krystalle im 349. 
-, Lipoide im 179. 
-, merokrine Sekretion 160. 
-. Metachromasie 354. 
-; Mucingehalt des 163, 354. 
-, Randvakuolen des 357. 
-, Ubertritt in Sinuscapil. 

laren 168. 
- im Vorderlappen 156f. 
-, Vorkommen in Blut· 

gefaBen 169f. 
- und Zelleinschmelzung 

167, 169, 353f., 359f. 
- in der Zwischenzone 349f. 
Kolloidale Einschmelzung von 

Parenehymbezirken 
169. 

von Zellen 167f., 359. 
Kolloidentartung von V order-

lappenzellen 167. 
Kolloidpfiitzen 169. 
Kolloidseen 169. 
Kolloidtropfchen und Zell· 

granula 78. 
Kolloidzellen 360. 
Konstitution und Hinterlap. 

peninvasion 326. 
Konstitutionstypus und Baso-

phile 191. 
Kontrainsulares Hormon 10. 
Kresazanmethode 79, 590. 
Kretinismus, Wirkung auf 

Hypophyse 540f. 
Krote 243, 279, 380, 388,473, 

554. 
Krokodilier 278, 367. 
Kropf, Wirkung auf Hypo

physe 539, 540. 
Kryptorchismus und Hypo. 

physe 526f. 
Krystalle im Kolloid 349. 
Kugelzellen in Hypophysen. 

hohle 360, 362. 
- in RATHKEschen Cysten 

360, 362. 

Lacerta 240, 241, 243, 278, 367, 
379, 467, 471. 

"Lacs colloides" 169. 
Lagothrix lagothrix 241. 
Lagebeziehungen der mensch-

lichen Hypophyse 
48f. 

zur A. carot. into 50. 
zur Chiasma 53. 
zu Cisternen 54. 
zum Diaphragma 55£. 
zur Sella turcica 48f. 
zur Sinus eavernosus 

49. 
Lateralknospen (GAUPP) 27. 
Lepidosiren 245, 247, 368, 468. 



LepiMsteus 245, 247, 468. 
Leuciscus 474. 
Leukocyten, Lipoide in 180. 
Licht und Hinterlappen 466. 
- und Intermedinbildung 

466. 
Lipadrenin, Wirkung auf 

Hypophyse 221. 
Lipoide, in IJ(-Zelle 176. 
- Alter und 178. 
- in p-Zelle 176. 
- im Bindegewebe des Vor-

derlappens 180. 
-- biologische Bedeutung 

180f. 
-, chemische Beschaffenheit 

179. 
-, doppelbrechende 179. 

in y-Zelle 177. 
im Hinterlappen 450f. 
in Kernkugel 177f. 
im Kolloid 179. 
in Leukocyten 180. 
in vakuolisierter Zelle 177. 
und Vitamin C 180. 
in Vorderlappenzellen 173. 
in Zwischenzone 362. 

Lipoidhaltige Kugelzellen 
360f. 

Lipoitrin 10. 
Lobule paranerveuse 29. 
Lobulus bifurcatus 12, 27, 33. 
Lobus anterior 12. 
Lobus infundibularis 12. 
-, peduncularis 12. 
LOwe 466. 
Lokalisation der Hormone 

197f. 
Luteohormon 215f., 517. 
- und Vorderlappen 215f., 

219, 532. 
LymphgefaBe 500f. 
Lymphoides Gewebe der 

Zwischenzone 297, 363f. 
501. 

-, Gitterfasern in 363. 
-, Keimzentrum in 364. 

~lacacus 21, 108, 388, 470. 
Macropus ruficollis 241. 
Manati 365. 
Mantelplexus 497. 
Markschicht 290. 
Markteil (Cyclostomen) 248. 
Markhaltige Nerven 

im Hinterlappen435. 
- - im Hypophysenstiel 

461, 462. 
Marmota 192, 241. 
MARRoscher Fortsatz 331. 
Marsupialier 241, 275, 364. 
Maulwurf 22. 
Maus 45, 47, 84, 86, 90, 103, 

107, 198, 200, 214, 218, 
222, 275, 276, 285, 307, 
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363, 365, 369, 375, 376, 
377, 455, 470, 499, 500, 
510, 514, 517, 534, 541, 
545, 551. 

Miiusebussard 242. 
Medianer Kamm 21. 
M eerschweinchen, Blutversor

gung 492, 494, 499, 500. 
-, Entwicklung 21, 22, 27. 
-, Experimentelles 507, 510, 

511, 517, 518, 520, 525, 
526, 533, 542, 544, 546, 
552, 553. 

-, Gewicht 47. 
-, Hinterlappen 442, 443, 

467, 470. 
-, Nerven 505, 508. 
-, Schwangerschaft 211, 212, 

215, 216, 217, 218, 219, 
221, 223, 224. 

-, Trichterlappen 275, 276, 
285, 307. 

-, Vorderlappen 82, 86, 90, 
95, 100, 102, 103, 107, 
129, 138, 147, 149, 181, 
183, 184, 185,187, 196, 
197, 199, 200. 

-, Zwischenlappen 363, 365, 
368, 375, 378. 

Megalobatrachus 279, 467. 
Melanophorenhormon 202. 
Membrana propria, Unter-

scheidung von Basalmem
bran 228. 

Menobranchus 367. 
Merokrine Kolloidsekretion 

160. 
Metachromasie des Kolloids 

354, 355. 
Mikropituicyten 399. 
Mikroskopischc Anatomie der 

Hypophyse 48f. 
Mitochondrien der IJ(-Zellen 

des Vorderlappens 90. 
der p-Zellen 103. 
der y-Zellcn des Vorder-

lappens 114. 
der !5-Zellcn im Vorder
lappen 117. 
der Intermediazellen 376. 
der Tuberaliszellen 267. 
und Sekretion 149. 

Mitosen 147, 148. 
- im Hypophysenvorderlap-

pen 147, 148. 
Mittellappen, Anlage des 22. 
- der Hypophyse 22. 
Mittelwulst 21, 26. 
Mittelwulstplatte der Hypo-

physenanlage 27. 
Molge 279. 
"Monstregliakerne" 399. 
Morbus Basedowii, EinfluB 

auf Hypophysenbild 543. 
Mormyrus 246, 368, 468. 

344, 354. 
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Mucingehalt des p-Granula 
105. 

- des Kolloids 163, 354. 
Murmeltier 192, 241. 
Mustelus laevis 248. 
Myotis lucifugus 241, 365. 
Myxine 240, 241, 248, 468. 

Nackenteil der Hypophyse 32, 
37, 48, 255, 456. 

Nebenhypophyse 388. 
Nebenniere und Hypophyse 

544f. 
- -, Adrenalinzufuhr 546. 
- -, AusfalldurchADDIsoN· 

Krankheit 545f. 
- -, - durch Exstirpation 

544. 
- -, Rindenhormonzufuhr 

546. 
Nectul"us mac. 243, 278, 367, 

375, 380, 467, 472. 
Nervenendigungen im Hinter

lappen 439f. 
im Trichterlappen 506. 
in Umgebung der Hypo. 

physe 506. 
im Vorderlappen 503. 
in Zwischenzone 504. 

Nervenfasern und Basophile 
438. 

-, Darstellung der 434. 
-, Endigungen der 439f. 
- und GefaBe 438f. 
- des Hinterlappens 433f., 

471, 506. 
--, markhaltige 435, 461, 462. 
- der Pars intermedia 504f. 
- der Pars tuberalis 505f. 
-, sensible 506. 
- des Vorderlappens 5OU. 
Nervengewebe des Hinter· 

lappens (Mensch) 430f. 
- des Hirnteiles (Tier) 471 f. 
- des Hypophyscnstieles 

460f. 
Nervenversorgung der Hypo

physe 50lf. 
des Hinterlappens 506, 

434, 460. 
des Trichterlappens 505f. 
des Vorderlappcns 50U. 
des Zwischenlappens 504f. 

Nervose Endapparate 440f. 
Neuralfortsatze 380f. 
Neuricrinie 443. 
Neurocrinie 442f., 443, 473, 

474. 
Neuroepithelcysten 29, 429. 
Neuroepithelzellen des Hin

terlappens 427. 
- und Onkocyten 429. 
Neuroglia des menschlichen 

Hinterlappens 393f. 
des tierischen Hinter

lappens 469f. 
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Neuroglia, Historisches 393. 
- des Hirnteils 469. 
- des Hypophysenstieles 

457f. 
-, Vitalspeicherung 508. 
Neurohypophyse, s. a. Hinter

lappen 12, 389. 
-, Blutversorgung 485f., 491, 

499. 
-, Cysten 29. 
-, Entstehung 22. 
-, Lageanomalien der 22. 
-, Nervenfasern der 434£. 
-, Vitalfarbung 508f. 
Neuroregulation der Hypo

physe'465. 
Neutrophile Zelle des Vorder

lappens 116. 
Nierenkrankheiten und Baso

phile des Vorderlappens 
336. 

Nomenklatur, Hinterlappen 
12, 389. 

-, Hypophyse 12. 
-, Hypophysenstiel 456f. 
-, Pituicyten' 398. 
-, Trichterlappen 250. 
-, Umschlagszonen 285. 
-, Vorderlltppenzellen 75. 
-,,-,Zwischenlappen 295. 
Nucleus paraventricularis 

464f. 
- supraopticus 464, 495, 592. 
- -, Kolloidsekretion 495. 
- tuberis 465. 
Nukleogene Entstehung von 

Hormon 149. 

Oestrin, Wirkung auf Vorder
lappen 220. 

Offene GefaBbahn in Vorder
lappen 236. 

Olfacto-hypophysare Reflexe 
465. 

Onkocyten 429. 
Onychodactylus japan. 243, 

279. 
Opossum 240, 241, 275, 364. 
Orang-Utan 241, 291, 293. 
Optico-hypophysare Reflexe 

465. 
Orohypophyse 12. 
Orophysin 9. 
Orthagoriscus 472. 
Oxytocin 11, 454, 474. 
- 'und Hinterlappen 454. 

Paarige Seitenlappen der 
Hypophyse 26£. 

Pankreas undHypophyse547 f. 
- -, Diabetes mellitus 547f. 
- .,-, Exstirpation 547. 
- -, Insulinzufuhr 548f. 
Pankreatrope Substanz 9. 
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Paraneurales Epithel 286f., 
288. 

Parathyreoidektomie 537. 
Parathyreotrope Substanz 9. 
Pars anterior 12; s. Vorder-

lappen. 
Pars buccalis der Hypophyse 

12, 13. 
- - -, Herkunft der 19. 
- - -, Plattenepithel-

nester der 25. 
Pars cava infundibuli 456,457. 
Pars compacta infundibuli 

456, 457. 
- - -, markhaltige Ner

ven 461. 
Pars infundibularis 12. 
Pars intermedia 12; s. Zwi

schenlappen. 
Pars juxtaneuralis der Pars 

tuberalis 12. 
Pars pedunculo-tuberalis 12. 
Pars tuberalis (Mensch) 12, 

248f.; s. Trichter
lappen. 

(Tier) 275f.; s. Trich
terlappen. 

Pedunculus interhypophy
sarius 388. 

Pepton, Wi,rkungauf Hypo-
physe 221. 

Perameles nasuta 241. 
Perea 474. 
Petromyzon 240, 241, 248, 279, 

368, 383, 468. 
Pferd 47, 64, 71, 72, 82, 86, 

107, 108, 118, 171, 285, 
368, 369, 504, 518, 520. 

Pfortadersystem und Glia
scheiden 494. 

-, hypophysares 492f., 494, 
499. 

Phoca vitulina 365. 
Phoxinus 474. 
Physeter megalocephalus 241. 
Pigment 377f., 411f., 415f. 
-, Argentaffinitat 419. 
-, Argentophilie 419. 
-, Bleichbarkeit 419. 
-, eisenfreies 418. 
-, eisenhaltiges 418. 
-, Farbbarkeit 420£. 
-, frisch 416. 
- und Geschlecht 423. 
-, HerkUItft des - der Neu-

rohypophyse 424. 
-, Historisches 415f. 
- und Krankheiten 423£. 
- und Lebensalter 412. 
-, Loslichkeit 416f. 
-, Natur der 421£. 
- der Pituicyten 415f. 
- und Schwangerschaft 423. 
-, Verteilung des 422. 
- im Zwischenlappen 377£. 

Pigmenthaltige Pituicyten 
411£. 

Pigmenthormon 10. 
Pigmentierte Anschwellung 

413. 
Pigmentkorper 415, 425. 
Pigmentophoren (SOYER) 146. 
Pinealzellen 151. 
Pinnipedier 365. 
Pitocin 11. 
Pitressin 11. 
Pituicyten der menschlichen 

Hypophyse 394, 396f., 
457, 470. 

-, chromophobe Kornchen 
der 413. 

-, Formen der 398. 
-, Hormonbildung durch 

455. 
- des Hypophysenstieles 

457f. 
-, Lipoidgehalt der 450. 
-, Pigment der 415f. 
-, pigmenthaltige 411. 
-, Sekretion 455. 
- der tierischen Hypophyse 

394f., 469f. 
Pituicytenfasern 404f. 
-, Anschwellungen der 406, 

413, 415. 
- und Bindegewebe, Tren-

nung von 397 f. 
-, Dicke der 406. 
-, Endigung der 407. 
-, Endkolben der 407f. 
-, farberisches Verhalten 

404f. 
-, granulare Anschwellung 

.413£. 
-, homogene Anschwellung 

405f. 
-, pigmentierte Anschwel

lung 413f. 
-, vesiculare Anschwellung 

415. 
Pituitrin 11. 
Placenta 215f, 517. 
-, Wirkung auf Vorder

lappen 215f. 
Plasmazellen in Zwischenzone 

364. 
Plasmodien im Vorderlappen 

81, 82, 95, 146. 
-, eosinophile 95. 
- im Trichterlappen 265. 
Plattenepjthelinselnder Pars 

buccalis 25. 
- im Trichterlappen272, 478. 
Plexus intermedius 474, 477, 

498. 
- -, arteriovenose Anasto

mosen 498. 
Pluralistische Auffassung tiber 

die Entstehung der Vor
derlappenzellen 125f. 

Polkissenzellen 478, 483. 



Polnischer Konik 594. 
Polycarpa tecta 594. 
Polypterus 240,241,245,247. 
Portales AbfluBsystem 493f. 
- ZufluBsystem 484. 
"Posterior lobe" 389. 
Pottwal 277, 365. 
Prabasophile Zellen 315. 
Prahypophyse 12. 
-, Herkunft der 21. 
Primare Anlage der Hypo-

physe 13. 
- Geschlechtsunterschied 

im Gewicht 41. 
Primaten s. Anthropoiden. 
Processus clinoidei, Aufhel

lung 53. 
- -, Briickenbildung 53. 
Processus infundibularis 12, 

21, 22, 26. 
- -, Auftreten des 21. 
- -, Entwicklungsmecha. 

nisches 22. 
Processus lingualis 12. 
Processus tuberalis 27. 
Progestin, Wirkung auf 

Vorderlappen 532. 
Prolactin 8, 202. 
Prolan 217, 222. 
-, Wirkung auf Vorder

lappen 217f. 
Prolungamento falciforme 

inferiore 331. 
Proteus anguineus 279, 367. 
Provitamin D und Hypo

physe 551. 
Pseudofollikel im V order

lappen 98, 105, 162f., 
165. 

-, Entleerung 165. 
in der Zwischenzone 313, 

317. 

QuelIzellen 477f., 498. 

Rachendachhypophyse 25, 
und Adamantinom 594. 

383. 
- und Adenotomie der 

Rachentonsille 385. 
-, Bau der 386f., 593. 
-, Bedeutung, physiologische 

387, 594. 
- und Dystrophia adiposo

genitalis 388. 
- Entwicklung der 25. 
-, Fossa sphenovomeriana 

383. 
-, GefaBe der 387. 
-, Gestalt 385f. 
-, GroBe 385. 
-, Herausnahme der 384£. 
- und Hodenteratom 594. 
-, inkretorische Tatigkeit 

388. 
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Rachendachypophyse Kapsel 
der 386. 

-, Lage der 383f. 
- und Nebenhypophyse 388. 
-, Plattenepithelien 387. 

und Schwangerschaft 594. 
und SEESSELschc Tasche 

386. 
bei Tieren 388. 
und Ventralsiickchen der 

Selachier 388. 
-, Vorkommen 385, 593. 
-, Zellarten 386f., 593. 
Raja 240, 241, 244, 247, 380, 

388, 468, 470, 514. 
Rami infundibulares der 

A. communicans posterior 
480. 

Rana 192, 197, 240, 241, 243, 
279, 380, 472, 500, 513, 
514, 554. 

Randvakuolen der Hypo
physencysten 357. 

Rasse und Vorderlappenzellen 
191. 

Rassenunterschiede der Hypo
physe 45, 191. 

RATHKEsche Cysten 296, 302, 
348. 

-, Flimmerepithel in 306. 
-, Form der 304. 
-, Herkunft der 303. 
-, Kugelzellenin360,362. 
-, Zellauskleidung 304. 
Tasche 13, 18, 19. 

Ratte, Blutversorgung499, 500. 
-, Entwicklung 21, 23. 
-, Experimentelles 507, 509, 

510, 511, 514, 517, 518, 
519,520, 521, 524, 525, 
526, 527, 528, 531, 532, 
533, 534, 536, 537, 538, 
539, 540, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 548, 550, 
551, 552, 553. 

-, Gewicht, GroBe 42, 45, 47. 
-, Hinterlappen 426, 455, 

467, 470. 
-, Hiillen 62. 
-, Schwangerschaft 210, 211, 

215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221. 

-, Trichterlappen 275, 276, 
285. 

-, Vorderlappen 72, 82, 84, 
86, 90, 101, 102, 103, 
107, 108, 118, 147, 148, 
153, 169, 181, 183, 193, 
195, 388, 

-, Zwischenlappen 363, 365, 
375, 377, 378. 

Recessus infundibularis 462. 
- -, s. TrichterhOhle 462f. 
- -, Reste des 429. 
Regeneration von Hypo

physenresten 512. 
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Reh 108, 188. 
Renovationskel'ne 87. 
Reptilien 21, 242, 243, 278, 

367, 379, 441, 467, 469, 
473. 

Reticuloendotheliales System 
und Hypophyse 506f. 

Reticulopituicyten 398£. 
ROOcophorus schlegelii 243, 

279. 
Rhesusulle 62, 443, 488, 499, 

500. 
Rhamboganoiden 245. 
Rind 39, 45, 46, 64, 72, 107, 

108, 118, 119, 138, 171, 
181, 182, 183, 187, 188, 
198, 199, 202, 214, 222, 
240, 241, 285, 307, 363, 
365, 388, 394, 395, 443, 
469, 499, 504, 511, 512, 
518, 525, 593. 

Rindenteil (Cyclostomen) 248. 
Ringelnatter 388. 
Rochen 240, 241, 244, 247, 380, 

388, 468, 470, 514. 
Rodentier 241, 275, 365. 
Rontgenkastration undHypo

physe 527, 529. 
Rontgenstrahlen, Hypophyse 

nach Schiidigung der 
Keimdriise durch 527. 

Saccus vasculosus 457. 
Salamander 279,367,467,472. 
Salmo 246,247, 380, 381,468, 

472, 474. 
Samenleiter, Unterbindung 

527. 
Sammelvenulen 487f. 
Saurier 367. 
Sceloporus undulatu8 243. 
ScOOI 21, 39, 64, 82, 86, 108, 

126, 138, 171, 187, 365, 
470. 

ScOOkal 594. 
"Schaumzellen" und Kiilte

einwirkung 553. 
- der Neurohypophyse 426, 

553. 
Schicksal der Tuberaliszellen 

267. 
Schilddriise, Wirkung auf 

Hypophyse 534f. 
Schilddriisenausfall und 

menschliche Hypophyse 
.54().f. 

- und "tierische Hypophyse 
534f. 

Schilddriisenfiitterung und 
Hypophyse 54lf. 

Schilddriisenhypersekretion 
und menschliche Hypo
physe 543f. 

Schilddriisenverabreichung 
und tierische Hypophyse 
541. 
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Schildkrote 240, 241, 278, 367, 
467. 

Schimpanse 241, 291, 293, 294. 
Schlangen 240, 243, 278, 367, 

467; s. auch einzelne Arten. 
Schleimdriise, altere Bezeich. 

nung fur Hypophyse 2. 
"Schleimdrusen" der 

Zwischenzone 338. 
Schwammzellen 524. 
Schwangerenharn und Zell· 

bild des Vorderlappens 
215£., 216. 

Schwangerschaft 46, 203f., 
423. 

Schwangerschaftseosinophilie 
212. 

Schwangerschaftshypophyse, 
Mensch 203f. 

-, -, "1-Granula 207. 
-, -, Gewicht 46. 
-, Tier 21Of. 
-, -, Gewicht 46f. 

-, Hund 214. 
-, Kaninchen 213. 
-, Katze 214. 
-, Maus 214. 
-, Meerschweinchen 211. 
-, Ratte 210. 
-, Rind 214. 
-, Schwein 214. 
-, Selachier 245. 
-, Torpedo ocell. 245. 
nach der Geburt 204, 212. 

Schwangerschaftsverande. 
rungen im Hinterlappen 
423. 

in der Rachendachhypo. 
physe 594. 

im Trichterlappen 263, 
271. 

im Vorderlappen 203f. 
in der Zwischenzone 326, 

355. 
-, Bedeutung 221. 
-, Ursache 215f. 
Schwangerschaftszelle 203 f. 
Schwein 20, 39, 47, 64, 72, 75, 

82, 86, 107, 108, 126, 138, 
141, 142, 147, 171, 188, 
194, 195, 201, 214, 222, 
285, 363, 365, 369, 378, 
379, 443, 466, 469, 470, 
499, 504, 518, 520. 

ScincU8 367. 
Scyllium canicula 240, 241, 

244, 247, 380. 
Scymnus lichia 247, 248. 
Seehar 594. 
Seehund 365. 
Seekuh 454, 466. 
Seelachs 594. 
SEESsELsche Tasche 15. 
Seitenlappen 27. 
Seitensprossen 27. 

Sachverzeichnis. 

Sekretblaschen von Driisen· 
zellen 356, 357, 481£. 

Seitliche Bindegewebe·GefaB. 
strange 225. 

Sekretionsprodukte, Abgabe 
der 151£. 

Sekretionsweise der Drusen· 
zellen des Vorderlappens 
148f. 

Sekretionszyklus der Vorder· 
lappenzellen 124£., 134, 
148f. 

Sekundarcysten 303. 
Selachier 19, 243, 244, 247, 

382, 388, 468, 469, 470, 
474. 

Sella turcica 48f. 
- und Altersstufen 52. 
-, GroBe 51£. 
- und Hypophysentumoren 

53. 
-, Periost der 62. 
-, Projektionsflache, 

Flacheninhalt der 51. 
:- im Rontgepbild 50f. 
Sellaprofil 51, 52. 
- und HypophysengroBe 53. 
Senilitat 527. 
Sensibel.hypophysare Reflexe 

465. 
Sensible Nerven 506. 
Siderophile Kornchen 172f. 
Silberzellen des Vorderlappens 

124. 
Sinus cavernosus 49f. 

circularis 491. 
-, Arachnoidalzotten im 

491. 
transversalis s. subhypo· 

physeus 491. 
Sinuscapillaren des Vorder· 

lappens 153, 168, 172, 
173, 179,228,485,487, 
499. 

-, Beziehungen zu Paren· 
chymoberflache 234. 

-, fadenartige Substanz in 
173. 

-, Fehlen der Wandung 236. 
-, Grundhiiutchen der 228, 

231. 
-, Kolloid in 494. 
-, Lipoide in 179. 
-, Sekretblaschen, chromo· 

phobe in 173. 
-, siderophile Kornchen in 

172f. 
-, sudanophile Substanz in 

179. 
Sinusoide 231. 
Sirenien 241, 365. 
Speicheldriisen der Zwischen· 

zone 338. 
Spelerpes bislineatU8 278, 367. 
Sphenodon punctat. 243, 278. 
Spina x niger 248. 

SqualU8 acanthias 21, 247, 248, 
383. 

Stabchensaum in Hypo. 
physenhiihle 359. 

in RATHKEscher Cyste 369. 
Stammbaume der Vorder· 

lappenzellen 128, 129, 133, 
135. 

Stammzelle des Vorderlappens 
80f. 

-, Gestalt 84. 
- Golgiapparat 84. 
-, Granula,Auftreten von 85. 
- Mitochondrien 84. 
Star 366. 
Steinmarder 365. 
Sterilitatszellen 522. 
Stichling 134, 149, 192, 240, 

241, 246, 247, 382, 468, 
469, 472, 473. 

Stiel der Hypophyse 37, 63, 
456f.; s. auch Hypo. 
physenstiel. 

-, extraglandularer Ab· 
schnitt 37. 

-, Gestalt 37. 
-, intraglandularer Abschnitt 

37. 
-, Struktur 457f. 
- und Subarachnoidalraum 

63. 
-, Wirkung der Durchtren· 

nung auf Hinterlappen 
455, 466. 

Stilbene, Wirkung auf Hypo. 
physe 532. 

Stratum fibrosum der Kapsel 
60. 

- periostale der Kapsel 59. 
- vasculare der Kapsel 60. 
Striare hypothalamische 

Bahnen 465. 
Strumazellen 536f. 
Subarachnoidealraum, Farb. 

stoffe im 63. 
- und Hypophysenkapsel62. 
- und Hypophysenstiel 63. 
Subneuraldruse und Hypo. 

physe 594. 
Sudanophile Substanz in 

Sinusc~illaren 179. 
Sylvia atra 242, ~78, 366, 467. 
Sympathektomie, Wirkungauf 

die Hypophyse 549f. 
und Hinterlappen 550. 
und Hypophysenstiel550. 
und Vorderlappen 549f. 
und Zwischenlappen 550. 

Tamandra tetradactyla 277. 
Tannophile Granulationen 591. 
Tannin·Eisenmethode 591. 
Taube 86, 108, 138, 197, 242, 

276, 277, 366, 500, 518, 
520, 526, 537, 538, 540, 
550, 551, 594. 



Teleostier 245, 246, 368, 380, 
381, 441, 468, 469, 470, 
473, 494, 500, 594. 

Teleostomer 63, 64, 245, 368, 
468. 

Teleskop/isch 247. 
Testosteron, Wirkung auf 

Hypophyse 532. 
Thalamo.hypothalamische 

Bahnen 465. 
Thamnophis radix 240, 241, 

243, 367, 380, 467, 538. 
Thyreoaplasie und Hypophyse 

540. 
Thyreohypoplasie und Hypo. 

physe 540. 
Thyreoidektomiezellen 536f., 

537. 
- und Kastrationszellen 538. 
Thyreoprive Zellen 540. 
Thyreotropes Hormon 8, 202. 
Thyreotrope Wirkung der Hy. 

pophyse nach 
Thyreoidekto. 
mie 539. 

- - - nachThyroxin543. 
'l'igerhai 594. 
Tinea 474. 
Tonephin 202, s. a. Vaso· 

pressin. 
Torpedo 245, 247. 
Totalexstirpation der Hypo. 

physe 6. 
Tractus amygdalo.supraopti. 

cus 465. 
- hypothalamo·hypophyseus 

465. 
- mamillo-hypothalamicus 

465. 
- paraventriculo-hypophy. 

seus 464. 
- retino-supraopticus 465. 
- supraoptico-hypophyseus 

464. 
- tubero-hypophyseus 465. 
Transplantation 509£., 512f. 
- und Albinos 513, 514. 
- Verhalten der Hypophyse 

bei 509f. 
Transplantationsversuche an 

embryonalem Material 
512. 

Trichechus inunguis 241, 365. 
Trichter 2, 12, 456. 
Trichterfortsatz 456. 
Trichterhiihle 462. 
-, Driisenzellen im 463. 
-, Ductus hypophyseocere· 

bralis 463. 
-, Kolloid in 463. 
Trichterlappen 12, 26, 39, 248. 
-, Altersveranderung 257. 
-, Anlage 27f. 
-, Bedeutung des 279. 
-, Basalmembranen 261. 
-, basophile Zellen in 263. 

Sachverzeichnis. 

Trichterlappen, p.Zellen in 
263. 

-, Begrenzung des 257. 
-, Bindegewebe des 261. 
-, BlutgefaBe des 26lf., 

480f., 484, 493 f., 497. 
-, Dicke des 257. 
-, Driisenzellen des 263. 
-, Endanschwellung 252. 
-, Feinbau 248£., 257f. 
-, Gestalt 252. 
-, Gewicht 45. 
-, Gitterfasern des 261. 
-, Historisches 248f. 
--, Kernhaufen des 265. 
-, kompensatorische Hyper. 

trophie 512. 
-, Lobus bifurcatus 33. 
-, makroskopisches Verhal· 

ten 39. 
-, Nervenversorgung 505. 
-, Nomenklatur 250f. 
-, physiologische Bedeutung 

270. 
-, Plasmodien 265. 
-, Plattenepithelinseln im 

272. 
--, tierischer, Feinbau des 

280f. 
-, Tuberaliszellen 265. 
-, Umschlagsteil 285f. 
-, Umschlagszone 285. 
--, vergleichende Histologie 

-~,-

--,-
--,-
-,-
-,-

-,-

275£. 
Amphibien 278f. 
Cyclostomen 279f. 
Fische 247. 
Reptilien 278. 
Saugetiere 275£., 

280£. 
Vogel 276, 277, 

278. 
--, undifferenzierte Zellen 

265. 
-, Vorkommen des 275. 
--, Zellen, erschopfte, im 269. 

-, granulierte, im 269. 
-- -, hyperchromatische 

Zellen 267. 
-- -, vakuolisierte, im 269. 
Triton 367, 594. 
'l'ropidonotus 473. 
Truthuhn 108, 188, 366, 367. 
Trygon violaceus 248. 
Trypanblau und Hypophyse 

506. 
Tuber cinereum 456. 
Tuber cinereum, und Vital-

farbung 509. 
Tuberaliszellen 265. 
-, Glykogen in 267. 
-, hyperchromatische 267. 
-, Lipoide der 267. 
-, Mitochondrien in 267. 
-, Schicksal der 267. 
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Tubulose Driisen derZwischen
zone 338-349. 

-, AlterseinfluB 341. 
-, Ausfiihrungsgang 

345. 
-, Bedeutung 348. 
-, Cystenbildung 345. 
-, Form 339. 
-, Historisches 338. 
-, Lage 340. 
-, Mikroskopische 

Struktur 342. 
-, Sekret 345. 
-, Unterscheidung 

gegen andere 
Cysten 348. 

-, Vorkommen 340. 
Tummler 277, 365. 
Turdus merula 242. 
Tursiops truncatus 241. 
Typhlomolge Rathbuni 243. 

tlbergangszellen im Hypophy-
senvorderlappen 74, 84, 
131. 

Ubertritt von Kerninhalt in 
Cytoplasma 150. 

- von Kolloid in BlutgefaB 
165, 168. 

- - in Hinterlappen 374. 
Umschlag, caudaler 299. 
-, kranialer 299. 
Umschlagscysten 297, 308, 

311, 348. 
Umschlagsteil 290. 
Umschlagszone der mensch-

lichen Hypophyse 307f. 
-, Evaginationen 307. 
-, paraneurales Epithel286f. 
Umschlagszonen der Sauge. 

tierhypophyse 285£. 
- -, Evaginationen 286. 
- -, paraneurales Epithel 

286. 
U ndifferenzierte Driisenzelle 

des Vorderlappens 77, 
80£. 

-, Entstehung aus Kern-
haufen 83. 

-, erstes Auftreten 136£. 
-, Gestalt 84. 
Ungulaten 241, 275, 365. 
Unititristische Auffassungiiber 

die Entstehung der Vorder
lappenzellen 124f. 

Unterbindung des Samen
leiters und Hypophyse 
527. 

Unterdruck, Wirkung auf Hy. 
pophyse 553. 

Untere Hypophysenarterie 
475f. 

Unterschied zwischen baso
philen Zellen von Vorder
lappen und Zwischenzone 
332f. 



624 Sachverzeichnis. 

Untersuchungsmethodik nach Vorderlappen, Abgabe der Se· VorderlappeIi, GJykogen im 
CLEVELAND·WOLFE 193. kretionsprodukte 151£. 185. 

- nachRAsMUSSEN·HERRICK -, acidophile ZeBen 74, 85f. '-, gonadotrope Hormone 
188f. -, Adenome 220. ! 198f., 540, 543. 

Uramie und Basophile des - und Alter 188£. -, HauptzeBen 71, 72. 
VorderIappens 336. -, Altersatrophie 36, 42. -, Hormone des 7£. 

Urodelen 63, 64, 243, 367, 467, -, Amitosen im 144, 146. -, Hypertrophie, kompen. 
500, 539. -, Aschenbild des 186. satorische 512. 

Ursprung der Infundibular· -, Aufbau 64f. -, hypertrophische ZeBen 74. 
nerven 463f. -, p.ZeBen 78. und Jahreszeit 188f. 

Ursprungsort der Hinter· -, Basalmembranen im 70, - und Kastration 216, 217, 
lappenhormone 454. 228£. 517f. 

- der Vorderlappenhormone i -, basophileZeBen65, 73,99f. -, Kastrationsveranderun· 
197f. 1-, Benennung der Zellen 75. gen des, Bedeutung 

1
_, Bezeichnungen fiir 12. der 533. 
-, Bildungsort der Hormone -, Kernhaufen 81. 

Vagus, Durchtrennung des 550. J 197 f. -, Kittleistennetz 70. 
Vakuolisierte Zellen 124. -, Bindegewebsgeriist des -, koBagenes Bindegewebe 

-, Cytoplasma 123. 224f. im 224. 
- imHypophysenvorder. -, Blutbildung 236f. -, Kolloid 156f. 

lappen 74, 122f., 177. -, Blutzerstorung 237f. ,in BlutgefaJ3en 169. 
-, Kern 123. -, Capillarnetz 485. -, - durch Sekretion 160. 
-, Lipoide in 177. - und Chorion 215£. -, - durch Zelleinschmel· 

Varanu8 367. -, chromophile Zellen 72. zung 167. 
Vasektomie 527. -, chromophobe Zellen -, Kolloidablagerung im 65, 
Vasoligatur 527. 65, 72, 73, Ill. 70. 
Vasopressin II, 202, 454, 474. -, chromophobe Zone 31, 68, -, Kolloidtri:ipfchen im 78, 
- und HinterIappen 454f. 312f. 115, 121. 
Venen der Hypophyse 487f. -, corticotropes Hormon202. - und Kropf 539. 
- des Hypophysenstieles -, cyanophile Zellen 72, 74, -, sog. Lappchenstruktur 67. 

492f. 99f. -, Lipoide im 173f. 
Ventralsackchen der Selachier -, o.Zellen 78, 117f. - und Luteohormon 215f. 

388. -, Darstellung der 79. -, Melanophorenhormon 202. 
Verbindungszelle 98. -, Driisenzellarten 71f. -, Mengenverhiiltnis der Zell. 
Verfettung von Hypophysen. -, E·Zellen 78, 120f. arten 186. 

zellen 360f. -, '/].Granula 207. -, Mitosen im 147. 
Verteilung der Zellarten im -, entgranulierte Zellen 74, -, Nackenteil des 37, 48, 255. 

Vorderlappen 136f. 77, 122£. - und Nebennierenrinde 
Vesiculare Anschwellung 415. -, Entstehung des Kolloids 545f. 
Vesperugo noctula 365. d 156'11 d k -, Nerven des 501£., 503f. 
VIRCHOW.RoBINscher Raum -, - er Ze pro u te 148. -, Nervenendigungen 504. 

509. -, eosinophile Zellen 65, 72, -, Nervenversorgung 501 f. 

Vitalfarbung der Hypophyse _, ers~~!Pfte Zellen 77, 122f. - und Placenta 215f. 
506f. _, Ersatz der Driisenzellen -, Plasmodien81,82,146. 

Vitalfarbung und Tuber cine· 144 -. Prolactin 202. 
reum 50(3. . -: Prolan, Wirkung auf 217. 

-, Erythrophorenhormon -, Pseudo' foll'r'kel 162f. Vitamin A, EinfluB auf Hypo. 202. 
physe 550. -, Farbe wahrend Graviditat und Rasse 188f. 

Vitamin C 180, 181. 46. - und Schwangerenharn 
-, Alter und 184. -, farberisches Verhalten der 215f. 
-, Ernahrung und 184. 79. -, Schwangerschaftsverande. 
- im Hinterlappen 184. - und Follikelhormon 215£. rungen 203. 
-, Nachweis, histochemischer -, y-Zellen 77, Ill. -, Sekretionsprodukte, Ent. 

181£. -, genetische Beziehungen wicklung der 148f. 
~ im Zwischenlappen 183. der Driisen· , Silberzellen 124. 
Vitamin E, Wirkung des Man· zellen 124£. -, Stammzelle 80f. 

gels auf Hypophyse 551. --, - - - (embryonal) -, thyreotrope Wirkung 539. 
Vitamine, Wirkung auf Hypo. 136. -, thyreotropes Hormon 202. 

physe 550f. -, - - - (fertig) 124. -, 'ronephin 202. 
Vogelhypophyse 21, 85, 242, - und Geschlecht 188£. -, Ubergangszellen 74, 84f. 

277, 441, 467, 469, 471, - und Geschlechtszyklus -, undifferenzierte Drusen. 
473, 594. 188f. zelle 80f. 

Vorderer Fortsatz der Hypo· -, Gewebekultur von 514f. 1--' vakuolisierte Zellen 74, 
physe 12. -, Gewicht 45. 77, 122£. 134. 

Vorderlappen oc·ZeBen 78,85f. -, Gitterfasern im 227, 228f. 1-, Vasopressin' II, 202. 



Vorderlappen vergleichende 
Histologie 239f. 

-, - Amphibien 243. 
-, - Cyclostomen 248. 
-, - Fische 243f. 
-, - Reptilien 242f. 
-, - Saugetiere 240f. 

, Vogel 242. 
-, Verteilung der Zellarten 

186. 
-, Vitamin C 181. 
-, Wachstumshormon 7f., 

202. 
-, Auftreten zur Embryonal

zeit 136f. 
-, Zellarten, Mengenverhalt-

nisse der 188. 
- -, Verteilung 180f. 
-, Zellelemente 65. 
-, Zellersatz im 144f. 
Vorderlappenextrakt, Wir

kung auf Strukturbild des 
Vorderlappens 218. 

Vorderlappengewebe, Implan
tation, Wirkung auf Struk
turbild des Vorderlappens 
218. 

Vorderlappenhorner 255, 299. 
Vorderlappenhormone 195, 

197. 
-, Bildungsstatten 197f. 
Vorderlappenzellen, gonado

trope Hormone 195. 
-, Hormone 195, 197. 
- -, Bildungsstatten der 

197f. 
-, kolloidale Einschmelzung 

167, 169. 
-, MengenverhiHtnisse der 

188£. 
-, Verteilung der 186£. 
-, Wachstumshormon 197f. 
Vorraum (Hypophysenanlage) 

20. 

Wachstum der Hypophyse 
(embryonal) 34. 

- --'- (postnatal) 47. 
Wac4stullillhormon 7, 197. 
-, Bildungsstatte 197. 
- und Eosinophile 200. 
Wale 239, 240, 241, 277, 285, 

365, 454, 466. 
Walhypophyse und Ent

stehungsort der Hinter
lappenhormone 454f. 

WalrofJ 365. 
Wiederkiiuer 85, 469, 594. 
Wolf 594. 
WULzENscher Conus 365, 593. 

X-Korperim Hinterlappen 445. 
- im Hypophysenstiel 461. 

Sachverzeichnis. 

Xenopus laevis 271, 279. 
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Zwischenlappen, Cysten 372f. 
-, hyperchromatische Zellen 

Y-Korper im Hinterlappen 369. 
445. - und Hypophysenhohle 379. 

- im Hypophysenstiel 461. '-, Nervenversorgung 504f. 
i -, Pigment in 377. 

Z-Korper und eosinophile -, Struktur 368f. 
Zellen 448. 1-, - Amphibien 380. 

- im Hinterlappen 447£. . - - Cyclostomen 383. 
- im Hypophysenstiel 461. _: - Fische 380f. 
Zahlungsweise der Vorder- -, - Haussaugetiere 378. 

lappenzellen nach -, - Hund 369f. 
RASMUSSEN 188. _, _ Katze 374. 

-- nach CLEVELAND und -, - Nagetiere 375f. 
WOLFE 193. _, _ Reptilien 379. 

Zahlenverhiiltnis der Vorder- , Saugetiere 368£. 
lappenzellen 189f. -, Vorkommen 364. 

Frosch 197. -, - Amphibien 367. 
Hiin?in 193. , _, - Cyclostomen 368. 
Kanmchen.196. _, _ Fische 367. 
Meerschwemchenl96f. -, - Primaten 366. 
Mensch 189f. -, - Reptilien 367. 
- schwanger 205. -, - Saugetiere 364. 
Ratte 195. . -, - Vogel 366. 
- nach KastratlOn -, - Wale 365. 

521. 
Sau 194. 
Taube 197. 
Ziesel 197. 

Zellstrangcysten der Zwischen
zone 297, 302, 313, 317, 
318, 348, 351. 

Zellstrange des Vorderlappens 
- -, Aufbau 64£. 
- -, Entstehung 69. 
Zellstrange der Zwischenzone 

313f. 
-, Aufbau 313. 
-, Entstehung 327. 
-, Umbildung zu Cysten 

318, 351. 
-, -- zu Pseudofollikeln 

317. 
-, Zellarten 314. 

Ziege 39, 64, 86, 108, 150, 187, 
365, 499, 504, 518, 535, 
538. 

Z.i€8el 197, 241, 526. 
Zona intermedia, 12, 295; 

s. Zwischenzone. 
ZungenfOrmiger Fortsatz der 

Hypophyse 12, 249. 
Zwergameisenbiir 277. 
Zwergmaus 198. 
Zwergwuchs 7. 
Zwischenhirndriise 443. 
Zwischenlappen-Tuberalis-

system 271. 
Zwischenlappen der tierischen 

Hypophyse 12, 364f. 
-, BlutgefaBe 369. 
-, Conus von WULZEN 365, 

593. 

Zwischenlappenfrage 290, 593. 
Zwischenstreifen im Hinter

Jappen 389. 
Zwischenzone der mensch

lichen Hypophyse 290f. 
364f. 

-, Alterstyp 297. 
-, Anlage 28. 
-, der Anthropoiden 293f. 
-, Aussprossungen 31. 
-, Bezeichnungen fiir 12. 
-, chromophobe Zone 296. 
-, Cystenkolloid 349. 
-, embryonaler Typ 297. 
-, erwachsener Typ 297. 
-, Evaginationen 297, 307f. 
-, Gewicht 45. 
-, Glykogen in 363. 
-, Hypophysenhohle 296, 

297f. 
-,Intermediazellen, baso-

phile' 297, 314f. 
-, kindlicher-Typ -297. 
_., Komponenten der 295f. 
-, Lipoide in 362. 
-,lymphoides Gewebe 297, 

363f. 
-, Plasmazellen 364. 
-, Pseudofollikel 313. 
-, Schleimdriisen 339. 
-, tubulose Driisen 297,338£. 
-, Ubergangsteil 33, 297. 
-, Umschlagscysten 297. 
--, Umschlagszone 297, 307£. 
-, Vitamin C, Gehalt 183£. 
-, Zellstrangcysten 297, 313. 
-, Zellstrange 318. 
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