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]3ei e ther  im  Jah re  t956 in den  Aqua r i en  des h ies igen  
Zoologischen I n s t i t u t e s  au fge t r e t enen  b6sa r t igen  T u m o r k r a n k -  
heir  bet  G u p p y s  (Lebistes reticulatus) u n d  S te rnf lecksa lmlern  
(Pristella riddlei) gltiekte n u n  auch  die zellfreie t J b e r t r a g u n g  
(Ultracella-Fil ter ,  Membranf i l t e r -Ges . ,  G6t t ingen)  des infek-  
t i6sen  Agens.  Die aus  k r a n k e n  F i schen  gewonnenen  E x t r a k t e  
wurden  m i t  der  Ul t r azen t r i fuge  in e inzelne F r a k t i o n e n  zer- 
Iegt ( t0000,  20000, 30000, 40000, 50000 U m d r . / m i n )  u n d  
die gewaschenen  Zen t r i fuga te  e ther  gr6geren  AnzahI  gesunde r  
G u p p y s  in die R f i e k e n m u s k u l a t u r  inj iz ier t  oder verf i i t te r t .  
Die gr6f3te Infektiosit~it  ze ig ten  dabei  die zule tz t  abgeschleu-  
de r ten  F r a k t i o n e n  (fiber 30000 Touren) ;  es m u g  s ieh h ier  
also u m  ein re la t iv  kle ines  Virus  hande ln .  Kontrol l t iere ,  denen  
gleich behande l t e  E x t r a k t e  aus  g e s u n d e n  F i schen  inj iz ier t  
worden  waren,  b l ieben  gesund .  

Die m e i s t e n  inf iz ier ten  F ische  s t a r b e n  inne rha lb  yon  23 
bis  I I t  Tagen,  doch wa ren  die Jung t i e r e  y o n  Lebistes in den  
ers ten  4 Lebenswochen  v611ig res is ten t ,  ebenso w u r d e n  auch  
die E m b r y o n e n  n i t  befallen.  Bet  gl teren Tie ren  ff ihrte die 
In fek t ion  in j edem Fall  z u m  Tod;  die Res i s t enz  der  E m b r y o n e n  
u n d  Jung t i e r e  geh t  also nach t rgg l i ch  verloren.  

Die k r a n k e n  Tiere  b e k a m e n  in fas t  allen Fgl ien Nieren-  
t umoren ,  die yon  hier  aus  inf i l t r ierend in die uml i egenden  
Organe  e inwuchsen  u n d  diese ze rs t6 r ten  (Fig. I a, b) oder  s ich 
im  freien R a u m  der  Le ibesh6hle  ausbre i te ten .  Dabe i  k o n n t e n  
folgende Organe  u n d  Gewebe befal len werden :  die Nieren,  die 
Musku la tu r ,  das  Herz,  der D a r m k a n a l  u n d  der  f toden .  T u m o r -  
r es i s t en t  waren  die Leber,  die Milz, das  ge samt e  N e r v e n s y s t e m ,  
das  Nnochen -  u n d  Knorpe lgewebe  u n d  die Ovar ien .  Al lem 
Ansche in  nach  k a n n  sich der  T u m o r  auch  du rch  M e t a s t a s e n  
ausbre i ten ,  da  sich hguf ig  Tumorze l l en  i m  t I e r zen  n n d  in  
m a n c h e n  B lu tge fggen  fanden .  Gelegent l ieh t r a t e n  d a n n  auch  
in den  a n g r e n z e n d e n  Kapi l l a rgeb ie ten  Geschwfils te  auf.  

Die rund l i chen  oder sp inde l f6 rmigen  Zellen dieses b6s-  
a r t igen  m e s e n c h y m a l e n  T u m o r s  s ind  v611ig undi f fe renz ie r t  
(Fig. to) n n d  Iassen vor lguf ig  ke ine  Rfickschli isse au f  ihre  
H e r k u n f t  zu. g i n  ausff ihr l icher  Ber ich t  fiber diese Un te r -  
suchungen ,  die m i t  U n t e r s t i i t z u n g  der  D e n t s c h e n  F o r s c h u n g s -  
g e m e i n s c h a f t  durchgef f ih r t  wurden ,  e r sehe in t  an  andere r  
Stelle 5). 
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Uber eine biologische Wirkung der Desoxyribonuelease I 
au~ die Eniwicklung befruehteter Eier von Sphaerechinus granularis 

Der A b b a u  der  D N S  u n d  des T r a n s f o r m i n g  Pr inc ip les  u n d  
die W a c h s t u m s h e m m u n g  yon  Ze l lkn l tu ren  t) du rch  DNase  
lassen  sich n u r  schwer  ve re inba ren  m i t  der  Ta t sache ,  dab  in 
r egene r i e r endem u n d  s t a rk  w a c h s e n d e m  Gewebe die DNase -  
A k t i v i t g t  e rh6h t  ist2). Desha lb  w u r d e n  y o n  uns  Versuche  
u n t e r n o m m e n ,  die der  K l g r u n g  der  F rage  d ienen:  w i t  wi rken  
D N a s e n  in niedr igen,  zell~ihnlichen K o n z e n t r a t i o n e n  an t  die 
sieh en twicke lnde  Zelle ? 

I n  Pe t r i -Scha len  w u r d e n  je e twa  30000 Eier  des Seeigels 
Sphae rech inus  g ranu la r i s  b e s a m t  u n d  in b e s t i m m t e n  zeit-  
l ichen Abst~inden a n  100 zufgll ig au sgewgh l t en  Kopu lae  die 
erre ichte  Zellzahl f e s tges t e l l t  I nne rha l b  e ther  Serie en th ie l t en  
die Schalen  0 bis  10 .  10-6g  DNase  I (Wor th ing ton ,  krist .)  
pro ml  Meerwasser  (im Mit te l  3" I0 -6 g/ml).  Das  schwach  
alkalische,  Mg ++- u n d  Ca++-reiche Seewasser  s tel l te  dabei  e in  
fas t  op t imales  Akt iv ie rungsmi I i eu  flit  D N a s e  I dara).  Die 
Tabel le  g ib t  die A n t w o r t  au f  die exper imente l le  Frage .  

A. S ind  die Abweichungen der Versuehswerte yon den 
Kontrollen zu/~llig ? 

Pr t i fung  n a c h  der  z2-Verte i lnng ffir P = 0,001 bet  7 Frei-  
he i t sg r aden  ergibt  : 

Z 'a be r eehne t  = 24,3 ; Z 2 ge funden  = 54,9. 
D N a s e - Z u s a t z  v e r u r s a c h t  bet  b e f r u c h t e t e n  Seeigeleiern fiber- 
zufgllige Abwe ichungen  der  E n t w i ck l ungsgeschwi nd i gke i t  yon  
den  Kont ro l l en  (P  < 0,001). 

Wi r  e r ach ten  diesen T es t  als n i ch t  sehr  gi inst ig  ffir nnse re  
Fragen .  E i n m a l  werden  dabei  die Vorze ichen  n i ch t  bewer te t ,  
z u m  a n d e r n  werden  b e s t i m m t e  V o r a u s s e t z u n g e n  fiber den  

Ver t e i l ungs typ  des  Grundko l l ek t ivs  gemach t ,  deren  Erf i i l lung 
ffir unse r  Ob jek t  n i ch t  nachwe i sba r  ist. Aus  d iesem G r u n d e  
wurde  der  pa rame te r f r e i e  X - T e s t  y o n  VAN DER WA:ERDt/;N 
u n d  NIEVERG:ELT angewendet4) .  

t3. I s t  die Steigerung der Entwicklungsgeschwindigkeit  be- 
/ruchteter" Seeigeleier naeh DNase-Zusatz  zu/i~llig ? 

Mittlere 
Zellzahl der 
Kopulae in 

den 
Kontrollen 

I - - 2  
2--3 
3- -4  

Kontrollwerte 
auf 100 % 
normiert 

s 

1 0 0 •  2,8 
100  :J: 2,7 
100 ~: 12,8  

Versuehswerte 
in % der 
Kontrollen 

11 t ,4 •  
119,9 • 13,7 
119,8 • 6,6 

Schranken fiir 
Ablehnung der zu- 
fiilligen Steigerung 

mit  P = 0,005 

berechnet I gefunden 

4,26 2,57 
4,94 5,45 
4,94 5,51 

Bis  die Kopu lae  sich fiber das  Zweize l lens tad ium h i n a u s  
en twicke l t  haben ,  h a t  s ich in den  m i t  D N a s e  ve r se t z t en  E ie rn  
also e in  s ign i f ikan te r  V o r s p r u n g  eingeste l l t  (P  < 0,005). 

Dieser  B e f u n d  is t  ffir u n s  eine B e s t g t i g u n g  der  A n n a h m e ,  
dab  die D N a s e  in K o n z e n t r a t i o n e n  yon  e twa  1:106 entwick-  
lungs f6 rde rnd  wirkt .  Dieser  E f fek t  is t  b i sher  auch  fiir die 
b e f r u e h t e t e n  Eier  des  Seeigels Arbac ia  pus tu losa ,  ffir den  teil- 
a u t o t r o p h e n  O r g a n i s m u s  E u g l e n a  gracilis, fiir die Ko p u lae  
des Grasfrosches ,  ffir die Kefe  Saccha romyces  cerevisiae u n d  
ffir Micrococcus pyogenes  var .  au reus  (Catlin) nachgewiesen*) .  

Der  D e u t s c h e n  F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t  d a n k e n  wir  ffir 
grol3zfigige a p p a r a t i v e  u n d  finanzielIe U n t e r s t i i t z u n g ;  der  
Gruppe  v o m  Meeresbiologischen I n s t i t u t  Rovin j  ( Jugos la -  
wien), i n sbesondere  t t e r r n  Di rek to r  Professor  Dr. ZEI u n d  
H e r r n  Dr.  NlCOLIC, h a b e n  wi t  fiir v i d e  f reundl ich  gewghr te  
Hi l fen zu danken .  
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Versuche zur photoperiodisehen Diapause-lnduktion 
bet Pieris brassicae L. 

Der KohlweiBling,  Pieris  brassicae L., k a n n  u n t e r  Labor -  
b e d i n g u n g e n  gezogen werdenl ) .  Die  A u f z u c h t  der  R a u p e n  
erwies s ich sogar  in ausschlieBIich kf ins t l i chem L ich t  
(meis t  u n t e r  500 Lux ,  auch  bet  den  pho tope r iod i schen  Ver- 
suchen)  als m6glich.  Bet  2t ~ d a u e r t  die E n t w i c k l u n g  v o m  
Sehlfipfen aus  den  E ie rn  bis  
zur  V e r p u p p u n g  t5 bis  20 
Tage,  u n d  u n t e r  L a n g t a g -  
b e d i n g u n g e n  er forder t  e ine 
Genera t ion  i n s g e s a m t  n u t  
5 Wochen .  K u r z t a g b e h a n d -  
lung  der  R a u p e n  jedoch be- 
dingt ,  w i t  y o n  Pierisl) ,  2) 
u n d  vie len ande ren  Schmet -  
t e r l ingen  1) b e k a n n t  ist,  die 
E n t s t e h u n g  yon  D iapause -  
P u p p e n .  W i t  fanden ,  dab  
hierbei  die L i c h t b e d i n g u n -  
gen  w g h r e n d  der  l e tz ten  
\Voche des L a r v e n s t a d i u m s  
en t sche iden .  Q u a n t i t a t i v e  
B e z i e h u n g e n  zeigt  Fig. t .  

o 

20 

i I I 
0 ~ 72 7s , 

Fig. t. Beziehung zwisehen der 
Lfinge der Lichtperiode (Abszisse) 
und dem prozentualen Auftreten 
yon Diapause-Puppen (Ordinate) 

Die D i a p a u s e  l~gt sich, wie n a c h  d e m  Verha l t en  andere r  
Ar t en  u n d  nach  ande ren  pho tope r iod i schen  R e a k t i o n e n  zu 
e rwar t en  war,  auch  u n t e r  K u r z t a g b e d i n g u n g e n  ve rh inde rn ,  
w e n n  St6r l icht  die Dunke lpe r iode  nn t e rb r i eh t .  W i t  h a b e n  bet  
sechss t i ind iger  (Fig. 2) oder  zwOlfstfindiger (Fig. 3) H a u p t l i c h t -  
per iode  die Dunke lze i t  d u t c h  2 Std L i ch t  un t e rb rochen ,  u n d  
zwar  bet  den  e inze lnen  Serien zu un te r sch ied l i chen  Zei ten.  
Einerlei ,  oh  die t t a u p t l i c h t p e r i o d e  6 oder  12 Std betrXgt,  wird 
15 Std n a c h  i h r em B e g i n n  t i n  S t a d i u m  besonders  hohe r  
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spezifischer Empfindlichkeit erreicht (Fig. 2 und 3). Nehmen 
wir die Prozents'~ttze der Diapause-Verhinderung als MaG fiir 
diese Empfindlichkeit, so ergibt sich die Kurve der Fig. 4- 
Diese Kurve erklgrt nicht nur die St6rlichtergebnisse, sondern 
such die quanti tat iven Beziehungen der Fig. I: 15 Std naeh 
Beginn der Hauptlichtperiode haben die Raupen eine maxi- 
male spezifische Lichtempfindlichkeit (in bezug auf Dia- 
pause-Verhinderung). Die Diapause unterbleibt, wenn ent- 
weder die Hauptlichtperiode als Langtag bis ill diese hohe 
700 

e0 \ 

ga 

z/a 

20 

V/lid V////////////////////////////////2 I V / / ~ 7 ~  
I V////////A g///////////////////////////////, I V////A 

Fz////////////A g///////////////////////// [/////~/z~ F///////////_/z2~ V//////////////////A g//////////////////~ ~//////////////~fl ~/ / / / / /~  
I [ ~ / / / / / / ~ / / / / / X / / / / / / / / ~ ' d  F / / / / / / / Z / / / / / / A  i I I 

Fig. 2 Fig. 3 

Fig. 2. Herabdr/ickung des Anteils von Diapauseil (Ordinate) im 
Kurztag (6sttindig) bei Unterbrechuug der Dunkelperiode dureh 

zweistiindige Lichtperioden, entsprechend dem an der Basis 
angegebenem Programm. Dunkelzeiten sehraffiert 

Fig. 3. Wie Fig. 2, jedoch bei 12 Std lailger Hauptlichtperiode 

Empfindlichkeitsphase ausgedehnt wird oder wenn, bei 
Kurztagbedingungen, in dieser Phase nochmals etwas Licht 
geboten wird. Damit ist deutlicher, sis es bei anderen Ob- 
jekten mSglich war4), gezeig~c worden, daG es falsch ist, aus 
dem Ablauf photoperiodisch gesteuerter Vorg/inge bei unter- 
brochener Dunkelperiode den SchluB zu ziehen, es sei ebeil 

72 18 Sfd 
Fig. 4. Verlauf der 
Kurve spezifischer 
Emptindlichkeit. Ab- 
szisse: Stunden nach 
Beginn einer Licht~ 
periode beliebiger 
Dauer. Ordinate: Re- 
lative Empfindlichkeit 
ftir Lieht (iu bezug auf 

Diapause-Verhinde- 
rung) 

nicht die L~nge der Lichtperiode, son- 
dern die der Dunkelperiode entschei- 
dend. Vielmehr ist ein Zeitmei3vorgang 
entscheidend, der bier, wie auch sonst 
meist, vom Beginn der Liehtperiode 
gesteuert wird und die Organismen 
nach etwa 1/2 Tag in einen Zustand 
spezifischer, fiir bestimmte Reaktionen 
(hier Diapause-Verhinderung) notwen- 
diger Empfindlichkeit eintreten l~13t, 
wobei dieser Zustand dann einige 
Stunden spgter einen Extremwert  er- 
reicht und wieder abklingt~). 

VVurde t2 Std langes \u 
dilrch 4 Std Farblicht, welches dann 
also in jene Phase hoher SensibilitXt 
fiel, erg/inzt, so verhinderten dabei 
nur Strahlen unter 550 mbt (bis ins 
UV hinein) die Diapause. Das ent- 
spricht mehr qualitativeil Angaben yon 
GBISt'ITS 2) ftir Pieris Ilnd von LEES 3b) 
ftir die Milbe Metatetranychus ulmi. 
Ebenso wie GEIsPims fanden wir, dal3 

auch phototaktische Reaktionen der Raupen in dem photo- 
periodisch unwirksamen Licht fehlen. Versuche zur genaueren 
Ermitt lung des Aktionsspektrums iaufen. 
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Die Hauipigmentierung wildfarbiger Miiuse 

Die Pigmentzellen, die die Fgrbung der Haare wildfarbiger 
Tiere verursachen, indem sie in der Haarwurzel an das wach- 
sende Haar Melanine abgeben, sind in der Lage, zwei Sorteil 
yon Pigment zu produzierenl), 9), a). Die verschiedenen Pig- 
mente (normalerweise schwarzes und gelbes) werden in einem 
bestimmten Rhythmus gebildet, der mit der Geschwindig- 

keit des Haarwachstums zusammenh/iilgt, lJberschreitet die 
Wachstumsgeschwindigkeit des Haares einen bestimmten 
Wert, so bilden die Haarmelanoeyten an Stelle yon schwarzem 
gelbes Pigment. Diese beiden Pigmentsorten sind unter an- 
derem durch die Silberreaktion nach FONTANA in der Modi- 
fikation nach MASSON unterscheidbar. Schwarzes Pigment 
ergibt mit~ Silbernitratl6sung einen tiefschwarzen Niederschlag, 

Fig. f. Gelber und schwarzer Melanoeyt in der Haarwurzelscheide. 
Wildfarbige Maus. t2mal mit Methyleholanthren gepinselt. Ver- 

silbert a Haarwurzelscheide; b sehwarzer Melanoeyt; c gelber 
Melanocyt; d Cutisbindegewebe 

gelbes nicht. Als Beitrag zur IKlgrung der Frage, wie weir das 
umgebende Haargewebe an der Abwandliiilg der Melanogenese 
beteiligt ist, wnrden Pigmentzellen bestimmter genetischer 
Konstitution in unterschiedlicher histologischer Unagebilng 
untersucht, d.h., es wurde gepriift, welcher Art das Pigment 
in den Pigmentzellen der Epidermis, der Epidermisderivate 
und der Cutis ist. 

Die t-Iaut erwachsener Mguse ist normalerweise unpigmen- 
tiert4). Sic enth/~it jedoch inaktive Melanoblasten, die durch 
bestimmte Substanzen zur Pigmentbildung angeregt werden 
k6nnenS), 6). Dabei werdeil sowohl in der Epidermis und der 
Cutis als auch in der Haar- 
wurzelscheide t/itige Pig- i >  
mentzellen sichtbar. Die 3 g 7 
Technik entspricht der ~ . 
schon friiher mitgeteilten 
MethodeS) : Wildfarbigen ! } 
nnd schwarzen M/iusen wird " ~ -2  ,, 
auf einer kahlgerupften - . .  
Hautflgche durch Pinselung ~ - L5 
tgglich eine ges~tttigte L6- 3 
sung von Methylcholanthren . -~ -  
in Alkohol (0,03%) appli- / r" 8 
ziert. Nach 10-- t2  Pinse- 
lungen wird ein Sttick Haut  @ - 
in Bouinscher Fltissigkeit 
fixiert, geschnitten und ver- -3 
silbert. 

Abgesehen vom Hast-  . . 7 
bnlbus, der seinen normalen 
IRhythmus yon sehwarz zu Fig. 2. Schema tier Anord~ung der 
gelb beibehglt, ist in der Haut- und Haarpigmentzellen. 
Epidermis ein dichtes Netz I Epidermis. 9 Gelber Melanocyt. 
yon verzweigten Pigment- a Scbwarze Melanocyten. I Cutis. 
zellen sichtbar. Diese Zel- 5 ttaarwurzelseheide. 6'Histiocyt. 
len enthalten ausschlie/31ich 7 Haarbulbus 
schwarzes, grobk6riliges Pig- 
ment. Sie entsprechen der in Fig. 1 rechts abgebildeten Zelle. 
Ailch die Pigmentierung der Cutis ist durchweg tiefschwarz. 
Hier erscheinen nach ,Methylcholanthrenbehandlung zahlreiche 
PIistiocytenS). Sie enthalten phagocytiertes, im Abbau be- 
findliches Melanin, das im versilberten Pr~iparat eine gelbe 
Farbe aufweist. Mit dem gelben Pigment der Haarwurzel- 
scheide Ilnd des Haarbulbus kann man es jedoch nicht ver- 
wechseln, da die Histiocyten keine Ansl~tufer besitzen und das 
Pigment verklumpt und dich~ gepackt ist. Lediglich in der 
Haarwurzelscheide, die sehr viel Melanocyteil enthglt, kommen 
neben schwarzen Pigmentzelleil ailch solche vor, die Pigmenfc 
enthalten, das nach Versilberuilg eindeutig gelb erscheint 
(Fig. 2). Diese Pigmentzellen sind sehr viel Iockerer pigmen- 
tiert  als die schwarzen und enthalteil wesentlich feink6rnigeres 
Pigment. Sie treten bei wildfarbigen und schwarzen Tieren in 
gleicher Xu auf. Das bedeutet, dab die Bildung yon gelbem 

4t* 


