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Liquor, SchweiB, Augenkammerwasser  oder andere nor- 
male oder pathologische K6rperflfissigkeiten in die 
Grundl6sung (H,SO, n/10) eingebracht  werden, wobei 
gew6hnlich ein Mengenverhitltnis yon 0 , 0 5 - 0 , 1 c m  ~ 
auf 10,0--20,0 cm ~ zweckmABig ist. Bedingung ist na- 
ttirlich, dab das C1 frei ionisiert ist. Beim Einbringen yon 
Vollblut t r i t t  sehr rasch vol lkommene HAmolyse auf. 
Die Verdtinnungen k6nnen sofort polarographiert  wer- 
den, wobei in der gleichen Probe beliebig viele Parallel- 
bes t immungen nacheinander ausgefiihrt werden k6n- 
nen. Eine Kurve,  wie sie erhalten wurde, ist abgebildet 
(Fig. 1). Zur Eichung und Kontrol le  dient  eine Test- 
16sung yon NaC1. 

Fig. 1. Polarogramm mit Cl'-Stufe. Ansatz Serum 0,05 ccm, H,SOt 
n/10 ad 5,00 ccm, Empfindlichkeit: 1: 50, Temperatur 25 o C. Die 
Stufe kann durch VergrSBerung der Empfindlichkeit der Apparatur 

beliebig grol] gesehrieben werden. 

Die Bes t immung eignet sich als physikalische Methode 
und infolge ihrer Raschhei t  und Bequemlichkei t  her- 
vorragend fiir Reihenuntersuehungen.  Funkt ionier t  sie 
einmal einwandfrei, d. h. sind atle Versuchsbedingungen, 
speziell die Temperatur ,  streng standardisiert ,  so liegt 
praktisch die einzige Fehlerm6glichkeit  beim Verdiinnen 
des Substrats.  Die Methode kann infolge ihrer groflen 
Empfindl ichkei t  und der M6glichkeit der Anwendung 
kleinster Substanzmengen ohne Mfihe modifiziert  und 
die Empfindl ichkei t  so gesteigert werden, dab eine ge- 
naue Cl ' -Best immung in einem einzelnen Schweil~- 
tropfen oder in minimalen Mengen irgendwetcher bio- 
logischer Fliissigkeiten mit  groBer Genauigkeit  aus- 
ffihrbar ist. Ihre  Anwendung als quan t i t a t ive  Analyse 
ist lediglich begrenzt  durch die M6glichkeit der genauen 
Feststel lung der Menge des angewandten Substrats.  
Eine Bes t immung yon 5-10 -~ g C1/cm a mit  einer Ge- 
nauigkeit  yon :~ 2% ist durchaus m6glich. 
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Untersuchungen.  Nachdem ffir die Larven yon Xenopus 
laevis die Ernlthrung standardisier t  werden konnte  
(Brennesselpulver) I, wurde gezeigt, dab die Larval-  
periode bei opt imaler  Fi i t te rung eine fiir diese Ar t  
charakterist ische Dauer  besitzt  (im Mittel  37 Tage bei 
20--21 ° C) n. Der Beginn der Metamorphose ist ein ge- 
setzmRBiger; an einem best immten Zei tpunkt  der Larval-  
entwicklung beginnt  die Hypophyse  vermehr t  thyreo- 
tropes Hormon auszuschiit ten und die Schilddrfise wird 
akt ivier t ,  

Im  Verlaufe yon Untersuchungen fiber die Funkt ion  
der Hypophyse  bei den Amphibien wurde ftir Rana- 
temporaria-Larven ein ~hnlicher gesetzmiifliger Beginn 
der Metamorphoseprozesse festgestellt  (siehe Abbildung). 
Es zeigte sich, dab pulverisiertes, getrocknetes Brenn- 
nesselkraut (1-Ierba Urticae) -- wie es im Handel  er- 
hAltlich ist -- ebenfalls ein vorztig]iches und ausreichen- 
des Fu t t e r  ftir Rana-temporaria-Larven ist. Es ersetzt  
das bisher nicht  einheitliche, von ]edem Forscher anders 
zusammengesetz te  Fu t t e r  (rohes Fleisch, getrockneter  
Herzmuskel ,  Leber, Serum, Fischfutter ,  Algen s,4). 

Die Larvalper iode yon Rana lemporaria ist deutl ich 
kfirzer als diejenige yon Xenopus. Bei den unter  den 
gleichen Bedingungen aufgezogenen Xenopuslarven be- 
t rug die Larvalper iode im Mittel 34 Tage. "~Vird berfick- 
sichtigt, dab bei Rana temporaria die Vorderbeine erst 
kurz vor Beginn der Schwanzresorption durchbrechen, 
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Aufzueht von Rana-&mporaria-Larven mit Brennesselpulver. 
Eiablage 25. Mai 1945: bei Versuchsbeginn 200 Larven; Verlust 
w~hrend der Larvalentwieklung 29 Larven. Bodenfl~iche des Aqua- 
riums 42× 54 cm, Wassermenge 36 1, Wassertemperatur 21--240 C, 

tfiglicher Wasserwechsel. 

also zu einem Zeitpunkt ,  wo die Metamorphose schon 
ziemlich weir fortgeschri t ten ist, so ergibt sich bei Rana 
temporaria eine um etwa 10 Tage ktirzere Larvalper iode  
als bei Xenopus laevis. 

r~AUL GASCHE 

Einfache  A u f z u c h t m e t h o d e  
y o n  Rana.temporaria-Larven m i t  B r e n n e s s e l -  

pulver (Herba Urticae) 

Froschkeime und -larven sind beliebte Studienobjekte  
fiir embryologische, entwicklungsmechanische,  ent- 
wicklungsphysiologische und vor allem fiir hormonale 

Aus den wissenschaftlichen Laborator ien der Ciba 
Aktiengesellschaft,  Basel, den 16. Jul i  1945. 
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