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Aufquellung der Hyphen  eintritt ,  verlaBt die Zelle wieder, 
um in eine andere, meist  benachbarte,  einzudringen und diese 
auf dieseIbe Art  und ~Areise zu durchwachsen. (Eine ausge- 
pragte Knauelbi ldung der Hyphen  in den Wirtszellen, wie sie 
bei P la tan thera  chloranta von BURGEFF beschrieben wurde, 
t r i t t  jedoch nicht  auf.) Fri~her oder spater  k o m m t  es auch 
bei diesen Hyphen  zu einer typischen Arbuskelbildung. Es 
handel t  sich dabei also nicht  um das Erscheinungsbild einer 
, ,Pseudomykorrhiza" .  Die Arbuskelbildung (Fig. 1) t r i t t  zwar 
zur Mitre der Wurzel  zu haufiger a~f, ges ta t te t  jedoch keine 
Unterscheidung yon Pitzwirt- und  Filzverdauungszonen. Ein 
Vordringen des Pilzes filSer die Endodermis hinaus  konnte in 
keinem Fall beobachtet  werden. Vesikel t reten i n t e r - u n d  
intrazellular auf. Interkalare Vesikel sind selten. Eine Los- 
16sung der Vesikel yon der Hyphe  trifft man  hgufig an, wobei 
ein Res t  der Hyphe  am Vesikel verbleibt. 

Aus einer grol?en Anzahl  von Einzelbeobachtungen, die 
erst nach eingehender Prfifung Schliisse auf die Bedeutung 
der endotrophen Verpilzung in physiologischer Hinsicht  ge- 
s tat ten,  scheinen zwei Beobachtungen erwahnenswert .  Die 

Fig. t. In eine Wurzelzel]e eines Apfelsfimlings eingedrungene Hyphe 
n i t  Arbuskelbildung. Vgl. etwa 540fach. 

fiir eine StoffzuIeitung fiber den Pilz zu den Pflanzenwurzeln 
fraglos notwendige innige u  zwischen Innen- und  
AuBenmyzel des End0phyteu  konnte nicht  gefunden werden. 
In einer groflen Anzahl yon Hand-  und Mikrotomschnit ten 
endotroph verpilzter Malus-Wurzeln fanden wit in nur  ganz 
geringem Mage direkte Verbindungen zum AuBenmyzell). 
Eine weitestgehende Anpassung des Pilzes an den Wirt  scheint 
s ta t tgefunden zu haben,  die dem Pilz zumindest  zeitweise 
einen fast vol lkommenen Verzicht auf das Augenmyzel  ge- 
starter.  Dami t  scheint  abet  eine direkte zusXtzliche Stoff- 
zuleitung durch den Pilz, mit  Ausnahme  der pilzeigenen Sub- 
stanz, sehr fraglich. 

Die Beobachtungen fiber das AusmaB der endotrophen 
Wurzelverpilzung bei Obstgeh61zen ergeben noch kein ab- 
gerundetes Bild und gestat ten deshalb noch keine weiteren 
Schltisse. Bemerkenswert  ist jedoch, dab bei Untersuehungen  
an Baumschulmater ia l  yon bodenmtiden Quartieren haufig 
eine iiuBerst s tark  nnd intensiv ausgepr~Lgte endotrophe 
Mykorrhiza gefunden wurde. Yersuche fiber das AusmaB und 
die Verbreitung der endotrophen Mykorrhiza und besonders 
fiber die t3edeutung dieser ]3eobachtungen im Sinne einer 
ursachliehen Beteiligung der endotrophen Mykorrhiza an dem 
Komplex der Bodenmiidigkeit  in Baumschulen  werden yon 
uns auf breiter ]Basis durchgeftihrt.  

Institut ]iir Obslbau und Obstz~chtu~g der Deutschen Aka- 
demie der Landwirtscha[tswissenscha/ten zu Berlin, Marquardt 
bei .Potsdam (Direktor: .Pro/. Dr. 2r SCm~IIDT). 

GXORG OTTO. 
Eingegangen am 18. Oktober 1954. 

x) Wr~TE~, A. G. : Z. Pflanzenern~hr., Dang., Bodenkunde 60, 
221 (t953). 

Keimbahn bei einer Hydromeduse. 

Die Medusen des marineu Hydroidpolypen  Eleutheria 
dichotoma pftanzen sich normalerweise sowohl geschlechtlich 
dutch se lbs tbefruchtete  Eier als auch vegetat iv durch Knos- 
penbildung (Erzeugung yon Sekundarmedusen) fort. Aus den 

Eiern entwickeln sich fiber ein Planulas tadium Polypen, an 
denen durch Knospung  die Pr im~rmedusen entstehen.  

In Klonkul turen yon Elemheria-Medusen t ra ten nach 
einiger Zeit sterile (asexuelle) Individuen auf, die sich nu t  
noch ungeschlechtlich dutch Bildung yon Tochtermedusen 
fortpflanzten. Die isolierte Weiterzucht  ergab, dab alle vege- 
ta t iven Nachkommen dieser sterilen Tiere die F~higkeit zur 
Keimzellenbildung ebenfalls nicht  mehr  besal3en. Der erste 
derartige asexuelle Medusens tamm wurde bisher 2 Jahre  lang 
gezt~chtet (mindestens 50 ungeschlechtliche Generationen), 
ohne dab je wieder ein geschlechtlich differenziertes h ldividuunl  
aufgetreten ist. Der Verlust der Sexualit~t ist offenbar irre- 
versibel. Versuche n i t  Einzeikulturen zeigten, dab die Fahig- 
keit zur Geschlechtszellendifferenzierung nicht  alIm~hlich, 
sondern spontan  yon einer Medusengeneration zur niichsten 
verschwindet.  So erzeugte z.B. eine normale (d.h. sexuelle) 
Meduse 4 Tochtermedusen,  yon denen nur  eine normal  war, 
w~hrend sich drei als asexuell erwiesen. Auch bei den Primar- 
medusen kommen bereits, allerdings seltener, asexuelle Indi- 
viduen vor. :Dagegen t ra ten  keine Polypen auf, welche nur 
asexuelle Medusen erzeugten. 

Sterilen Medusen konnte experimentell  die Fahigkeit  zur 
I/:eimzellenbildung zurtickgegeben werden, wenn ihnen kleine 
Stfickchen normaler Medusen implantier t  wurden (yon 46 
solchen Versuchen waren 28 positiv und  18 negativ). In be- 
sonderen Fallen war deutlich zu erkennen, dal? die hierbei 
zur Entwicklung kommenden Geschlechtszellen aus dem Im- 
p lan ta t  s tammten .  Ffir den Erfolg des Versuchs war es gleich- 
gtiltig, ob winzige, noch tentakellose Primarmedusel lknospen 
oder Stficke von geschlechtsreifen Medusen als Implanta te  
verwendet  wurden. Dagegen konnte dutch Einpflanzung von 
Polypengewebe in sterile Medusen niemals Sexualit~t indu- 
ziert werden (22 negative Versuche); dies war selbst dann 
Ilicht m6glich, wenn als Implanta t spender  ein in Knospen- 
bildung befindlicher Polyp verwendet  und das Gewebe aus 
tier Knospungszone en tnommen  wurde. 

Die genannten  Versuche legen iolgende Deutung nahe:  
Die I-Zellen des Polypen differenzieren sich unter  den ]3edin- 
gungen, wie sie nur  in der sich bildenden Pr imarmedusen-  
knospe gegeben sind, einerseits in medusoide I-Zellen ohne 
sexuelle Potenz, andererseits in Urkeimzellen. Wenn  sich die 
Mednse vegetat iv  fortpflanzt, so wird auf das Tochterindi- 
v iduum normalerweise etwas yon diesen Urkeimzellen und 
damit  die Fahigkeit  zur geschlechtlichen Fortpflanzung iiber- 
tragen. Unterbleibt  dies jedoch, so wird bei der Knospung  
die Ke imbahn  unterbroehen,  und  die Sexualit~t aller vege- 
ta t iven Nachkommen dieser Linie geht irreversibel verloren. 

Eine ausffihrliche Mitteilung der Ergebnisse folgt. 

Max-,Planck-fnslitut [iir Biologie, Ab t  Hartmann, Ti2- 
bingen, Hau~erstra~e 43. 

C. HAUENSCHILD. 
Eingegangen am 14. Oktober 1954. 

Ober das lunarperiodische Schwiirmen von Platynereis Dumerilii 
in Laboratoriumszuchten. 

Der marine Polychaet  Platynereis Dumerilii wurde bisher 
41/2 Jahre lang im Laborator ium unter  kons tanten  Kul tur-  
bedingnngen gezfichtet (in einer 1. Serie 5, in der 2. bisher 
4 Generationen); in dieser Zeit wurden insgesamt 25t3 Indi- 
v iduen als Heteronereis 1) reif. Die Statistik der Schwiirmdaten 
l~il3t einen deutlichen Zusammenhang  zwischen Metamorphose 
und Mondphase erkennen. Rechnet  man  die Mondphase von 
einem Neumond bis znm nachsten,  so liegt stets in der Phasen- 
mitre (zwischen dem t 0. und 20. Tag nach Neumond,  d. h. in den 
Tagen um Vollmond) eine Schw~irmpause bzw. ein Schwarm- 
min imum yon mindestens  6 Tagen Dauer. Als Ma0stab ftir 
die Periodizit~tt diene der Mittelwert der in dieser Zeit taglich 
geschwarmten Heteronereis (Dr~n) im Vergleich zmn Mittel- 
wert der in der tibrigen Zeit taglich reif gewordenen Tiere (D). 

Eine Zusammenfassung  aller Schw~Lrmdaten zeigt, dab 
die Auspragung der Periodizitat yon der Jahreszeit  abh~tngt. 
Von Janua r  his April (DmI~/D = 5,2/22,4) und  yon September 
bis Dezember (Drain/D=3,8~18,9) ist die Lunarperiodizitat  
stark, in den Sommermonaten  dagegen nu t  schwaeh aus- 
gepragt (D,mn/D = t4,3/25,6 yon Mai bis August).  In alien drei 
Fallen ist P < 0,00t ;  D - -D mi  n ist also gut  gesichert. Dureh 
ktinstliche DauerbeIenchtung lies sich die PeriodizitXt weit- 
gehend ausschal ten;  w~thrend in den Kontrollkulturen, die 
sich unter  den normalen Beleuchtungsbedingungen befanden, 
yon J a nua r  bis April Dr~n/D=O,8/7,7 (P=0 ,0015)  betrug, 
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war  in der  gleichen Zeit bei  derselben Zucht  im Dauer l ich t  
D~a~/D = 3,8/6,8 (P  = 0,055). 

Die nahel iegende Annahme,  dab es sich bei der  beobaeh-  
t e t en  Per iodizi tgt  urn einen lunar-paral le len inneren Rhy thml l s  
hal ldel t ,  kann  n ieh t  zutreffen,  weft ein Zusammenhang  zwisehen 
G e b u r t s d a t u m  und  Schw[ i rmminimum n ich t  erkenl lbar  ist. 
So liegt z. 13. das Sehwi i rmmin imum bei einer Zucht,  die am 
14. Tag nach  Ne umond  geboren ist, zwischell dem I f .  nnd  
t8. Tag nach  N e u m o n d  (Dm~/D =0,7/2,8) ,  bei  einer  anderen  
am 25. Tag naeh  Neumond  geborellen Zucht  zwischen dam 
12. und  19. Tag llaeh N e u m o n d  (Dmin/D = 2/8,9), also nahezu 
all der  gleichen Stelle. 

Die Cestgestellte Per iodizi t~t  mug den Beginn der  Meta-  / 
morphose  zur  Heteronere is  betreffen,  da  einerseits  die Ge- 
schwindigkei t  der  Metamorphose  yon der  Mondphase  n ich t  
beeinfluBt wird  und  anderersei ts  die Zei tspanne zwischen dem 
erstell  Auf t re ten  kleiner Oozyten  im CoeIom und der  Meta-  
morphose  u m  mehr  als eine 3dolldphasenl~nge schwanken  kann.  

gi l le  ausffihrliche Mit te i lung der  Ergebnisse  be f inde t  sich 
in Vorberei tung.  

Max-t~lanck-InsHtut [~r Biologie, dbt. Hartmann, T~- 
bingen, Hauflerstrafle ~3. 

C. HAUENSCHILD. 
Eingegangen am t4. Oktober t954. 

x) Bei Eintri t t  der Geschleehtsreife wandeln sich die Wfirmer 
in eine sehw~irmende Geschleehtsform, die Heteronereis, um. 

Friihniveau und Tagesperiodik 
als Kennzeiehen der KSrperlemperaturrhythmik. 

Lgngere  Re ihenmessungen  der  I~0rper tempera tur  an 
Knrpa t i en te l l  in den Staa t l ichen Kl in iken und  R heuma-  
Iorschul lgsansta l ten  Bad  Elster ,  die sich jeweils gleiehm~Big 
tiber ein ganzes J a h r  verteilen,  ermSglichen e ingehendere  
rhy thmolog i sche  Studiell, da  es sich l lm ein verhgl tn ismggig  
homogenes  Material  (Rheumat iker)  hande l t  und  da die ver- 
abfolgte  Ba lneo therap ie  sgmtl iche erfaBtell Pat ie l l ten  in 
gleicher Weise beeinfluBt. Jede  der  l ln te rsuchten  Personen  
alls dem J a h r  1952 war  mindes tens  42 Tage zn eillem Kur-  
al lfel l thalt  in Bad  Elster .  Da  die ers ten beiden I~urtage wegen 
Unvollst$11digkeit unberf icksicht  blieben, ers t reekte  sich der  
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Fig. I .  Tagesperiodik der K6rper- 
temperatur in Abb~ngigkeit yon 
ihrem Frfihwert. Abszisse : Diffe- 
renz zwischen Nachmittags- nnd 
Friihwerten. Rechts yon 0 sind 
die Naehmitfagswerte hSher, links 

tiefer als die Friihwerte. 

ldntersuchungszei t r  aura auf 
insgesamt  40 Tage. Die Mes- 
sungen .e r fo lg t en  um 07.00 
nnd  t5.00 Uhr.  Alls den 
40 Werte l l  des Fr i ih te rmlns  
wllrde ein mit t leres  Nivean  
ftir j eden  Pa t i en t en  be- 
s t immt .  Sie liegen s~imt- 
lieh im Normalbere ich  nnd  
schwanken  bei den erfaf3ten 
74 Pa t i en t en  zwisehen 36,09 
und  36,73 ~ Die Differenz 
zum mi t t l e ren  Nachmi t t ags -  
wef t  kann  null als ein 
anngherndes  3dab Ifir die 
Tagesper iodik angesehen 
werden,  wenn  auch die 
be iden  Termine  07.00 und  
15.00 Uhr  die t~iglichen Ex-  
t r emwer t e  n ich t  genau er- 
fassen. Diese Tagesschwan-  
kung erreicht  im hSchs ten  
Fal l  einen W e f t  yon 0,31 ~ 
im anderen  Ex t remfa l l  l iegt 
der  t5.00 U h r - W e r t  llm 
--  0,08 ~ un te r  dam 07.00 
ldhr-Wert .  Werden  die aus 

jeweils 40 Wer t e n  gewonnenen  Mittel,  ngmlich das Frf ihniveau 
und die Differenz zum Nachmi t t agswer t ,  ffir jeden Pa t i en t en  
zue inander  in Beziehung gesetzt ,  so ergibt  sich das in Fig. t 
dargestel l te  Bild. Der  er rechnete  Korrela t ionskoeff iz ient  be- 
t rgg t  - -0 ,386.  ]3ei 74 Fgllen ist  er signifikant.  T i d e s  Niveau 
der  IKSrper temperatur  wird  d e m n a c h  yon airier hohen  Tages- 
per iodik  beglei tet .  Bei hohen  Ausgangswer ten  dagegen ist  der  
tSgliche Tempera turga l lg  wei taus  geringer, er kann  sogar ills 
Gegellteil umgekehr t  werden.  Diese Fes ts te l lungen en t sp rechen  
den Vors te l lungen yon der  Regula t ion  vege ta t iver  Fak toren ,  
wie sie e twa das "WILDERsche Ausgangswer tgese tz  1) und  die 
SELBACHSehe Anschauung  2) ausdri icken.  3d6glieherweise t r i t t  

hier noch der  EinfluB des Kurver laufes  ~) als , ,Zei tgeber"  fiir 
die Per iodik  der  K6rpe r t empera tu r  im Sinlle ASCI~OFFS 4) hinzu.  

Staatliche Kliniken und Rheuma/orschungsanstalt Bad Elster 
(Che]arzt: Dozent Dr. reed. habil. K. LOHR) und Bioklimatische 
Forschungsslation Bad Elster (Leifer: Dr. i .  WAGNER). 

H. WAGNXR und  H. JORDAN. 
Eingegangen am 14. Oktober 1954. 

~) WILDER, J . :  Z. Neur. 137, 317 (I93t). 
2) SELBACH, H.: Z. Neut. 160, 334 (t937). 
a) WAaNER-JORDAN: Z. inn. Mad. (im Druck). 
4) ASCHOFF, J. :  Naturwiss. 41, 49 (1954). 

Das Spiel der optisch isolierten, jungen Kaspar-Hauser-Katze. 

Nach einer al lgemeinen verbre i te t  Ansicht  d ien t  das 
Spiel junger Raubt iere ,  insbesondere  das der Jungka tzen  der  
, ,Eint ibung" artspezifischer Fanghandlu l lgen  nnd  der  ,,Selbst- 
dressur"  auf ad/iquate Benteobjekte .  Anderersei ts  h a t  die 
moderne  Verhal tel lsforschnng gezeigt, dab  vieles~ was im 
t ier ischen Verhal ten  bisher als Lern-  oder DressurprozeB ge- 
deu te t  wurde,  auf e inem Rei fungsvorgang en t sp rechender  all- 
geboreller Verhal tensweisel l  beruhtl),3),a).  Die Entsche id l lng  
darfiber, was er lernt  und was angeboren ist, erm6gl icht  vielfach 
der KASPAR-HAIJSER-Versuch, d .h .  die Beobach tung  isoliert 
aufgezogeller I l ldividuen.  So zeigten beispielsweise I-Iaus- 
katzen,  die ohne , ,Kennt l l i s"  yon Artgenossen allfgezogen 
wurden,  v611ig llormale Bewegungsweisen des 13eutefanges4). 
Da  d iese l  Tieren aber  lloch die fiblichen Spiel-, d .h .  Ubnngs -  
mSglichkei ten geboten waren,  blieb die en tseheidende  Frage  
ungekl~rt ,  ob die sparer  ro l l  ausgepr~gten Fanghandlu l lgen  
n ich t  erst  durch diese ~bnngssp ie le  erreicht  oder  erm6glicht  
worden warell. 

XNir fal3ten zun~chst  die opt ische K o m p o n e n t e  dieser 
Frage ins Auge und  zogen junge H a u s k a t z e n  so auf, dab sie 
en tweder  gar keine oder n u t  kontrol l ierbar  wenige opt ische 
Gestal teindrficke aufnehmen konnten .  Sachs neugeborene 
Tiere wurden  isoliert, bevor  sich deren Augenl ider  6ffneten.  
Vier dieser Ka t zen  bekamen  Brillen aus milchglas~hnlichem 
Kuns ts to f f  auf, du tch  die keine Kon tu ren  zu e rkennen  waren.  
Ein  Tier wuchs in einer  opt isch wei tgehend ungegllederten,  
ger~umigen und yon obell diffus er leuehte ten  Kis te  heran,  wo 
es n u t  sich nnd  seinen Scha t ten  w a h r n e h m e n  (und dami t  
spielen) konnte.  Es  wurde  stets  in vStliger Dunkelhe i t  ge- 
f i i t tert .  Eine  weitere  isoliert aufgezogene Ka tze  dnr f te  in 
e inem Zimmer  normal  spielen, n u t  kann te  sie keine Ar t -  
genossen. Vier Geschwister t iere  wuchsen zur IZontrolle normal  
bei ihren 3dfittern auf. Zwischen ihnen  und den isoliert aui-  
gezogenen zeigte sich kein wesent l icher  Unterschied  im Ge- 
deihen. 

E ingehende  Beobachtnl lgen fiber verschiedene angeborene 
Verhal tensweisen,  insbesondere  fiber das frfihzeitige Spielen 
der Geschwister  miteinander ,  werdell  all anderer  Stelle aus- 
ffihrlich ber ichte t .  Wir  b a b e l  zungchs t  versucht ,  die Vervoll-  
k o m m n u n g  der  Fanghand lungen  unserer  verschieden s t reng  
, , isolierten" KASPAR-HAUSER-Tiere mi t  der jenigen der  nor-  
malen Ind iv iduen  mSglichst  exak t  zn vergleichen. Wir  
t e s te ten  nnsere  Ka tzen  im gleichen Alter  yon 11 Wochen  in 
e inem allseits geschlossenen und opfiseh weitgehel ld unge- 
gliedertell Kaste l l  yon 2,75 m L~nge, t A 0 m  13reite llnd 
0,75 m FiShe, der  yon oben be leuchte t  war  und  all den Schmal-  
seitell kleinste 13eobachtnllgs16cher aufwies.  Eine  L~tligsseite 
h a t t e  all der un te ren  K a n t e  einen Schlitz yon t,5 cm FIShe. 
Dieser wurde  dutch  eill auBen lose f iberh~ngendes Tuch ver-  
deckt .  An der Innense i te  dieses Schlitzes If ihrten wir  eill an 
e inem unendl ichen Transpor tba l ld  mi t  e inem schmalen 
Aluminiumblechstre i fen befest igtes Papierkn~uel  als kfinst- 
liche Spielmaus ell t lang und  beobach te t en  ullgesehen das Ver-  
haltell  der s tets  im Dunkeln  eingesetztell  Versnchst iere  gegen- 
fiber dieser At t rappe .  

Es  ergah sich, dab alle IKASPAR-HAusER-Katzen, auch die 
Brillentiere, nach kurzer  Gew6hnungszei t  (die bemerkel ls-  
werterweise bei  den normalen  Tieren e twas  l~inger war), 
ebensogut  die At t r appe  fixiertell, belauertell ,  ansprallgen, 
schlugen und  festhiel ten wie ihre normal  aufgezogenen Ge- 
schwister .  Die Ausl6sung der  Fanghand lungen  gelallg bei 
allell Ind iv iduen  am bes ten  mi t  ruckar t ig  bewegte r  At t rappe .  

Die s t renger  isolierten !Katzen zeigten die besonders  aui-  
fgllige Tendenz,  ruhende  , ,Punk te" ,  die Ifir den menschl ichen 
Beobachte r  n u t  du tch  winzige Unebel lhe i ten  oder  f iberhaupt  
l l icht yon ihrer  Umgebung  ullterschiedell  waren,  auf dem Boden 
zu belallern und anzuspr ingen;  eill dent l icher  Himveis  darauf,  


