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ijia   die   von   ihnen   angewendete   Méthode   ungeeignet   ist,   die   wechselseitigen
Beziehungen   zwischen   DNS   und   RNS   einerseits   und   zwischen   RNS   und   Protein-
iynthese  andererseits  abzuklàren.

Besonders   aufschlussreich   sind   neuere   Untersuchungen   iiber   das   Muster
■and  die   Synthèse  der   einzelnen  RNS-Typen  (Weideli,   1971).   Larven  des   Wildtyps
[j.ind   der   Mutante   wurden   auf   sterilem   Médium   aufgezogen   und   in   geeigneten
i-Stadien   mit   32P-Orthophosphat   pulse-markiert.   Nach   Phenolextraktion   wurde
die   RNS   mittels   Dichtegradienten-Zentrifugation   und   Polyacrylamidgel-   Elektro-
bhorese  analysiert.   Es  zeigte  sich,  dass  der  Einbau  des  Phosphats  in  die  RNS  im
tallgemeinen   geringer   ist   bei   den   1(3)   /r-Homozygoten   als   bei   +/+-Larven   des
!;întsprechenden   Entwicklungsalters.   Kurz   vor   der   Verpuppung   wird   die   Synthèse
:iller   RNS-Typen   bei   den   Letalen   vollstândig   gehemmt,   wâhrend   die   RNS-
tFraktionen   des   Wildtyps   noch   eine   bedeutende   Markierung   aufweisen.   Von   be-
isonderem  Interesse  sind  diejenigen  RNS-Fraktionen,   die  sich  nach  der  Gelelektro-
■phorese   in   der   Région   zwischen   5   S   und   18   S   befinden.   Ihre   Markierung   ist
pereits   eindeutig   bei   3-tâgigen   -f-/+-Larven   und   erreicht   ein   Maximum   am   4.
ÏI~ag.   Hingegen   ist   die   Markierung   dieser   Fraktionen   bei   1(3)   fr-Larven   am   3.
ïjag  am  stârksten,   und  sinkt   danach  bis   zur   Verpuppung  stândig  ab.   Es   scheint.
fiass   Larven   des   Wildtyps   bedeutend   langer   RNS   aus   diesen   Gelbereichen
»,;ynthetisieren  als  die  Letalen.  Nach  Angaben  fruherer  Autoren  und  aufgrund  der
(îohen   Radioaktivitàt   bei   der   Pulse-Markierung   handelt   es   sich   hier   wahrschein-
[  ich  um  mRNS.  Die  vorliegenden  Befunde  gaben  uns  Anlass,  die  Leistungen  der
ijîinzelnen   an   der   Proteinsynthese   beteiligten   Komponenten   in   einem   zellfreien
System  zu  priifen.

In   dieser   Arbeit   werden   die   folgenden   Abkiirzungen   gebraucht:   AMP   =
Adenosinmonophosphat,   ADP   =   Adenosindiphosphat,   ATP   =   Adenosintri-
phosphat,   GTP   =   Guanosintriphosphat,   PTC   =   Phenylthioharnstoff,   DTT   =
iDithiothreitol,   EDTA   =   Aethylendiamintetraessigsàure,   DNS   =   Desoxyri-
Iponukleinsâure,   m   RNS   =   Messenger   RNS,   Leu   =   Leucin,   Val   =   Valin,
jMa   =   Alanin,   Arg   =   Arginin,   AspN   =   Asparagin,   Cys   =   Cystin,   Gly   =
plycin,   Glu   =   Glutaminsàure,   GLuN   =   Glutamin,   Met   =   Methionin,   Tyr   =
jryrosin,   Phe   =   Phenylalanin,   His   =   Histidin,   lieu   =   Tsoleucin,   Thr   =
rhreonin,   ProOH   =   Hydroxyprolin,   Pro   =   Prolin,   Try   =   Tryptophan,
Lys   =   Lysin.

Material   und   Méthode

Dreistundige   Gelege   von   Drosophilalarven   des   Wildstammes   „Sevelen"
Uwie   /^^/-//("ij/r-Homozygoten   aus   der   Kreuzung   l(3)tr   Ubx/TMV   Mé
7   sbd   £   X   1(3  )tr   Sbjln   (3L)   P   +   (3R)   P18,   Mé   Ubx   wurden   auf
iynthetischem  Médium  unter  steriler  Bedingung  bei   25°  C  aufgezogen.  Die  Ribo-
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somen   und   zwei   Fraktionen   der   pH   5,3-Enzyme   des   gewunschten   Stadiums
wurden  nach  folgendem  Verfahren  gevvonnen:

Médium   A:   0,05   m   TR1S-HC1   pH   7,8,   0,025   m   KC1,   0.011   m   MgCl2,   0,01   m
NH4C1,   0,004   m   2—  Mercaptoàthanol,   0,25   m   Saccharose,   0,0001   m
EDTA,   abgeàndert   nach   Hoagland   (1955).

Médium   B:   0,9   m   Saccharose,   0,003   m   MgCl2,   0,025   m   KC1,   0,0001   m   EDTA,
nach  Jenny  et  al.  (1962).

Médium   C:   0,15   m   TR1S-HC1   pH   8,4,   0,01   m   PTC.

Fur   die   Herstellung   der   tRNS   und   mRNS   wurden   4-tàgige   —   /   —   -Larven
bzw.   5-tagige   /f3J/r-Larven   mit   Phénol   extrahiert.   Nach   Dialyse   wurde   der
DNS-freie   RNS-Extrakt   Uber   einen   Dichtegradienten   (5  —  20%   Saccharose)
geschichtet   und   zentrifugiert.   tRNS   wurde   aus   dem   niedermolekularen   Bereich
gesammelt,   wâhrend   mRNS   dem   Bereich   7  —  25   S   entnommen   werden   konnte.
Vorversuche   zeigten,   dass   vorwiegend  RNS   aus   diesem  Bereich   die   Inkorporation
der   Aminosàuren   in   die   Protéine   stimuliert.   Schliesslich   wurden   die   optimalen
Konzentrationen   der   einzelnen   Komponenten   mit   Hilfe   eines   synthetischen
Messengers   (Poly-UAG,   4:2:1)   festgelegt.   Das   von   uns   verwendete   zellfreie
System  hat  die  folgende  Zusammensetzung:

1  ml  Médium  A  enthàlt:  4  mg  Ribosomen,  6  mg  pH-  5,3-Enzyme,  0,5  mg  pH
5,3  — iiberstehende   Enzyme,   2   mM  ATP,   0,25   mM  GTP,   10   mM  Creatinphosphat,
100   [jig   Creatinphosphokinase,   0,005   mM   PTC,   250   jxg   tRNS,   2,5   mg   „mRNS",i
3,2   ijlC   14C-Leu  (312  mC/mM),   0,81  utC  14C-Val   (108  mC/mM)  und  0,005  mM  je
Aminosàure   (L-Ala,   L-Arg,   L-AspN,   L-Cys,   Gly,   L-Glu,   L-GluN,   L-Met,
L-Tyr,   L-Phe,   L-His,   L-Ileu,   DL-Thr,   L-ProOH,   L-Pro,   L-Try,   L-Lys).

Das   Gemisch   wurde   zuerst   ohne   Zugabe   der   Enzymfraktion   bei   20   C
wàhrend   10   min   vorinkubiert,   um   die   Polysomenbildung   zu   ermoglichen.   An-|
schliessend   wurde   die   Enzymfraktion   zugegeben,   und   das   vollstàndige   System
bei   37   C   wâhrend   60   min   gehalten.   Nach   Beendigung   der   Inkubation   wurden
die   Protéine   mit   4   Volumen   einer   gesàttigten   (NH4)2S04-Lôsung   ausgefâllt,
abzentrifugiert,   in   Médium   C   aufgenommen   und   gegen   dasselbe   Médium   bei
6   C   dialysiert.   Die   gereinigten   Proben   wurden   mittels   Polyacrylamidgel-Elektro-
phorese   aufgetrennt.   Nach   densitometrischer   Auswertung   der   Proteinkonzentra-
tion   wurde   die   Aktivitàt   der   einzelnen   Banden   mit   einem   Fliissigkeits-Szintilla-
tionszàhler  ermittelt.

Ergebnisse   und   Diskussion

Die   Ergebnisse   fur   die   +/   +   -   und   1(3  ;/r-Larven   sind   in   Abbildung   1
dargestellt.  Das  elektrophoretische  Muster  zeigt,  dass  die  fur  die  in  vitro  Synthèse
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1  g  Larven
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1

15.000  x  g  (15  min)
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1 : 1  verdùnnt  mit

Médium  B.
1

105.000  x  g  (60  min)
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(verworfen)
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i
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i   1
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pert  gegen  Med.  A
120  min).

I   1
|pH-  5,3-  uber-
;stehende  Enzyme
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0,01  m  NaAc  (pH
5,3)  resuspend-
ieren

6.000  x  g  (15  min)
1

pH-5,3-Enzyme

Microsomensedimet   in   0,5   ml
5%  Na-deoxycholat  resuspendiert
bei  0  CC,  10  min  stehen  lassen,
bei  — 4  °C,  Zugabe  von  2,5  ml
Med.  A  r  2  ml  Med.  B.

105.000  x  g  (60  min)

Ribosomen  in
1  ml  Med.  A  -
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i   verwendeten    Enzymproteine    quantitativ    verschieden    zusammengesetzt   sind.
fm   l(3)tr-System   sind   die   Fraktionen   5   und   6   relativ   konzentrierter   als   im
+/— -System,   wàhrend  fuir   die   Fraktion   8   das   umgekehrte   der   Fall   ist.   Das   am
Startpunkt   liegengebliebene   Material   besteht   vor   allem   aus   Ribosomen   und
Polysomen.   Die   darin   vorhandene   hohe   Aktivitàt   stammt   wahrscheinlich   von
neusynthetisierten   Proteinen,   die   nicht   von   den   Polysomen   abgelôst   wurden.
Fur   die   ubrigen   Fraktionen   ist   ein   deutlicher   TJnterschied   des   Markierungs-
musters  zwischen  den  beiden  zellfreien  Systemen  feststellbar.  Im  ganzen  zeigt  das
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System  des  Wildtyps  eine  hôhere  Einbaurate  der  14C-Aminosâuren.  Es  vverden  vor
allem  die  hochmolekularen  Fraktionen  2,   5,   6,   9  und  10  markiert.   Die  entsprech-
enden  Fraktionen  im  System  der  Mutante  haben  eine  aufîallend  geringe  AktivitàtJ
wâhrend   diejenigen   in   der   niedermolekularen   Gelregion   sich   als   relativ   stark
markiert   erweisen.   Damit   wird   gezeigt,   dass   die   zellfreien   Système   der   beiden

Abb.  1  a-b.
Elektrophoretische  Auftrennung  der  14  C-markierten  Protéine  eines  zellfreien  Systems  des.
Wildtyps  (a)  und.  der  Letalmutante  1(3 )tr  (b)  von  Drosophila   melanogaster.  Ordinate:
Radioaktivitàt  in  dpm  (#  #).  Ausgezogene  Linie:  Densitometrische  Auswertung  der  mit

Amidoschwarz  gefârbten  Protéine.  F  =  Front,  1 — 12  =  Proteinfraktionen.

Genotypen  unter  der  gleichen  in  vitro  Bedingung  unterschiedliche  Proteinsynthese-
muster  liefern.

In  einem  weiteren  Versuch  wurden  im  +/+-   und  1(3 j/r-System  die  einzelnen
Komponenten   des   einen   Genotyps   durch   die   entsprechenden   Komponenten   des
anderen   Genotyps   ersetzt.   Dabei   zeigte   sich,   dass   der   Austausch   von   tRNS,
Ribosomen   und   beiden   Enzymfraktionen   keine   Verânderung   des   Markierungs-
musters   ergab.   Hingegen   stellten   wir   beim   Austausch   der   mRNS   zwischen   den
beiden   Genotypen   deutliche   Unterschiede   in   der   Proteinsynthese   fest.   Wird
ein   +/+   System   mit   /f5J/r-„Messenger"   inkubiert,   so   gleicht   das   Markierungs-
muster  der  Protéine  stark  demjenigen  des  homogenen  /fJJ/r-Sy  stems  (Abb.  2  b).
Die   Gesamtmarkierung   entspricht   weitgehend   derjenigen   des   1(3   )tr-Sy   stems.
Umgekehrt   ergibt   die   ïnkubation   eines   1(3  )tr-Sy  stems   mit   +/+-„Messenger"
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In   Markierungsmuster,   welches   ebenso   stark   demjenigen   des   homogenen   +/+-
ystems   gleicht   (Abb.   2   a).   Zudem   bleibt   die   Gesamtaktivitât   hinter   derjenigen
ines   reinen   +/+  -Systems   deutlich   zurtick.   Somit   wird   der   Beweis   erbracht,
ass   die   mRNS  allein   in   beiden  Systemen  fiir   das   Proteinsynthesemuster   verant-
'ortlich  ist.

794
a   f   b

dpm   LTR(+/+mRNA)   M   dpm   +/+(LTR   mRNA)

Abb.  2  a-b.
ilektrophoretische  Auftrennung  der  14  C-markierten  Protéine  eines  zellfreien  Systems  nach
wstausch  der  mRNS.  (a)  mRNS  vom  Wildtyp,  restliche  Fraktionen  von  1(3 )tr.  (b)  mRNS
von  1(3)  tr,  restliche  Fraktionen  vom  Wildtyp.  Fur  weitere  Erklàrung,  siehe  Text  in  Abb.  1.

Im  allgerneinen  ist  der  Einbau  der  Aminosâuren  in  die  Protéine  bei  den  von
ms   verwendeten   zellfreien   Systemen   relativ   gering.   Dies   ist   wahrscheinlich   auf
lie  Tatsache  zuruckzufùhren,  dass  pH  5,3-Enzyme  von  Drosophila  fiir   die  in  vitro
'roteinsynthese  ungeeignet  sind  (siehe  Ilan,  1968).  Da  fiir  unsere  Problemstellung
ille   Komponenten   des   zellfreien   Systems   untersucht   werden   sollen,   haben   wir
larauf   verzichtet,   Enzyme   aus   Bakterien   oder   Sâugern   zu   verwenden.   Ferner
vurde,  aus  technischen  Griinden,  in  der  vorliegenden  Arbeit  mRNS  aus  3-tâgigen

jf/+-   bzw.   4-tàgigen  /  (3  )   /r-Larven   hergestellt,   wàhrend  die   iibrigen   Komponen-
jen   aus   den   verpuppungsreifen   Larven   stammten.   Inwiefern   eine   solche   Kom-
)ination   der   Wirklichkeit   entspricht,   bleibt   noch   abzuklâren.   Aus   diesen   Griinden
niissen   die   hier   gewonnenen   Ergebnisse   mit   Vorsicht   interpretiert   werden.

Es   ist   auffallend,   dass   zellfreie   Système,   die   /^3jrr-„Messenger"   enthalten,
! itets  eine  geringere  Markierung  aufweisen.  Dies  kônnte  darauf  beruhen,  dass  die
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l(3)tr-Larven   weniger   mRNS   synthetisieren,   als   die   Larven   des   Wildtyps
Allerdings,   wie   die   Lokalisation   der   vorliegenden   Mutante   zeigt   (Rosin,   1949).
haben  wir   keinen  Grund  anzunehmen,   dass   eine   grosse   „deficiency"   vorliegt.   Es)
kônnte   sein,   dass   die   letalen   Larven   gleich   viel   mRNS   synthetisieren   wie   die
Normalen,   die   aber   weniger   stabil   ist   und   wàhrend   der   Pràparation   zerstôrt
wird.   Eine   weitere   Erklârungsmôglichkeit   besteht   darin,   dass   die   /f5J/r-Larvenl
hôhere   Aktivitàten   an   Proteasen   (Ruegg,   1968)   und   alkalischen   Phosphataseiv
(Borner,   unverôffentlicht)   aufweisen,   als   die   +/+-lndividuen.   Durch   Verun-
reinigungen   der   von   uns   gebrauchten   Enzymfraktion   kônnten   dièse   nachteiligi
auf  das  1(3)  //"-System  wirken.  Fiir  eine  sichere  Interprétation  muss  die  morpho-
genetische   Bedeutung   der   vorliegenden   mRNS   zuerst   abgeklârt   werden.   Da   ihre
Synthèse   kurz   vor   der   Verpuppung  stattfindet,   kônnte   sie   fiir   die   Métamorphose
von   Bedeutung   sein.   Jedenfalls   zeigt   unser   Versuch,   dass   die   mRNS   der   l(3)tr-\
Mutante   eine   verminderte   Syntheseleistung   aufweist   als   diejenige   des   Wildtyps.

ZlJSAMMïïNFASSUNG

Fur   die   Analyse   der   Proteinsynthese   des   Wildtyps   und   der   Letalmutante
1(3  )tr   von   Drosophila   melanogaster   wurde   ein   zellfreies   System   ausgearbeitet,
welches   ausschliesslich   aus   Fraktionen   der   Larven   beider   Genotypen   zusam-
mengesetzt  ist.   Es  zeigte  sich,  dass  das  1(3 )tr-Sy stem  gesamthaft  eine  geringere
Markierung   aufweist,   und   Aminosâuren   in   die   Protéine   niederen   Molekular-
gewichts  einbaut  als  das  entsprechende  +/+-  System.  Der  Austausch  der  einzelnen
Fraktionen  zwischen  den  beiden  Systemen  deutet  darauf  hin,  dass  die  mRNS  mit
Sedimentationskoeffizienten   von   5  —  18   S   allein   fiir   das   unterschiedliche   Protein-
synthesemuster   verantwortlich   ist.   Die   Bedeutung   der   vorliegenden   Befunde   wird
im   Zusammenhang   mit   der   létal   wirkenden   Mutation   diskutiert.

RÉSUMÉ

Pour  l'analyse  de  la  synthèse  des  protéines  dans  le  type  sauvage  et  dans  la
mutante   léthale   1(3  )tr   de   Drosophila   melanogaster   un   système   cellulaire   a   été
élaboré,   qui   consiste   uniquement   en   fractions   de   larves   des   deux   génotypes.
En  général,  le  système  1(3 )ir  présentait  un  marquage  moindre  et  incorporait  des
acides  aminés  dans  des  protéines  de  poids  moléculaire  moindre  que  le  système
+/+   correspondant.   L'échange  de   fractions   individuelles   entre   ces   deux   systèmes
indique   que   le   mRNA   avec   un   coéfficient   de   sédimentation   de   5-18   S   est   seul
responsable   des   patterns   différents   des   protéines.   Les   résultats   obtenus   sont
discutés  en  connexion  avec  la  léthalité  de  l'effet  mutationnel.
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SUMMARY

For  the  analysis  of  protein  synthesis  in  the  wild  type  and  in  the  lethal  mutant
I  (3)  tr  of  Drosophila  melanogaster  a  cell-free  System  was  worked  out  which  con-

■isted  of  only  fractions  from  larvae  of  the  two  génotypes.  In  gênerai  the  1(3 )tr-
ystem  showed  a   lower   labelling   and   incorporated   amino   acids   into   proteins   of
pwer   molecular   weights   than   the   corresponding   +/—  -System.   The   exchange   of
ndividual   fractions   between   thèse   two   Systems   indicates   that   mRNA   with   a
edimentation  coefficient  of  5 — 18  S  alone  is  responsible  for  the  différent  protein
ptterns.  The  présent  results  are  discussed  in  connection  with  the  lethality  of  the
.nutational  effect.
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N°   40.   G.   Pilleri   und   M.   Gihr.   —   Zur   Systematik   der   Gattung
Plaianista   (Cetacea).   (Mit   2   Textabbildungen   und   2Tabellen)

Hirnanatomisches  Institut  der  Universitàt  Bern  (Schweiz)

«  De  tous  les  dauphins  à  bec,  le  plus  extraordinaire,  celuj
qui  mériterait  peut-être  le  plus  de  faire  un  genre  à  parti
c'est  le  dauphin  du  Gange,  ...  c'est  probablement  le  platanistc
de  Pline.»
(Cuvier,  Ossements  fossiles,  2e  éd.  v.  p.  279,  1823).

Der   Gangesdelphin   findet   eine   erste   Erwàhnung   in   der   Naturalis   Historié*
von   Plinius   Maior   („In   Gange   lndiae   platanistas   vocant,   rostro   delphini   etj
cauda   magnitudine   autem   XV   cubitorum   ...").   1554   wird   das   Tier   von   Rondelet
in   seinem   beruhmten   Werke   De   Piscibus   erwâhnt.   Linnaeus   (1758)   hingeger
flihrt  dièse  Art  nicht  an.

Die   Artbeschreibung   verdanken   wir   William   Roxburgh   im   Jahre   1801.   Die
allgemeine   Annahme   der   modernen   systematischen   Literatur,   dass   Lebeck,   1801
dièse   Delphinart   als   erster   beschrieben  hâtte,   hat   sich   als   irrig   erwiesen  (PilleriJ
1971).
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Im  Jahre  1859  beschreibt  Blyth  an  Hand  eines  einzelnen  Schâdels  mit  fehlenden
Maxillarkàmmen   eine   zweite   Art,   die   er   der   Herkunft   entsprechend   Platanista
Indi  nennt.  Wir  lassen  die  Originalbeschreibung  folgen  :  „The  skull  of  a  'Susu,  from
:he  Indus,  presented  by  the  late  Sir  Alexander  Burnes,  is  a  conspicuously  distinct
species,   which   1   designate   PL   indi,   nobis,   n.s.   Maxillary   crests   wanting   in   the
spécimen.  Larger  and  much  more  robust  than  PL  gangetica.  with  the  same  number
of  teeth  which  are  more  than  twice  as  stout  as  in  the  other,  being  much  ground
down   by   attrition   in   the   spécimen.   Length   of   skull   20^   in.;   greatest   vvidth   at
zygomata  9j   in.;   depth  of   the  two  jaws,   with  teeth  in  situbus,   measured  in  the
middle  of  their  length.  34  in.; — in  PL  gangetica  barely  1  %  in.  Length  of  symphisis
of  lower  jaw  1 1  in.  Depth  of  zygomatic  arch  2|  in.

A   coloured   figure   of   probably   the   identical   individual   that   furnished   the
skull   above   described   occurs   among   the   Burnes'   drawings.   The   rostrum   is   re-
presented  as  short  in  proportion  to  the  length  of  the  animal,  and  the  neck  to  be
.more   contracted   than   in   the   Gangetic   species,   which   may   be   an   error   of   the
'draughtsman.   Colour   also   much   paler,   the   lower   parts   dull   albescent,   abruptly
defined  in  a  line  from  the  gape  to  the  tail-flukes.  The  spécimen  is  evidently  female;
whence   the   maie   should   have   a   longer   rostrum.   The   dimensions   assigned   are
"7  ft.  long  by  1  ft.  3  in.  deep,,.  Rudimentary  dorsal  fin  as  in  the  Gangetic  species.**
Der   Typus   von   Roxburgh   ist   nicht   mehr   auffindbar,   hingegen   war   der   Typus
der   indi   nach   dem   Katalog   von   Sclater   (1891,   p.   316)   im   Indian   Muséum.
Calcutta,   aufbewahrt.   Wàhrend   des   zweiten   Weltkrieges   wurden   die   Samm-
lungen  des  Indian  Muséum  nach  Benares  iibersiedelt.  wo  sie  eineUberschwemmung
erlitten   haben   (siehe   Pilleri,   1970).   Abgesehen   davon,   ist   es   im   Moment   nicht
leicht,  Spécimens  aus  dem  Indian  Muséum  zum  Studium  zu  bekommen.  wie  einer
von  uns  bei  seinem  Besuch  in  Calcutta  erlebt  hat.

Wàhrend  Jerdon  die   Platanista   indi   noch   1874   als   zweite   Art   auffiihrte,   hat
jsie   J.   Anderson   (1878)   wegen   Inkonstanz   der   von   Blyth   verwendeten   taxo-
nomischen  Merkmale  in  Synonymie  mit   gangetica  gebracht.

Von   G.   Pilleri  s   eigener   Sammlung   (Tab.   1)   stammen   6   Tiere   aus   West-
pakistan   und   6   aus   Assam   (Brahmaputra).   Durch   dièse   geographisch   gunstig
ausgesuchten  Serien  war  es  nun  moglich,  die  systematische  Giiltigkeit  der  P.  indi

•  zu  bestâtigen.
Das   ganze   Material   (biometrisches,   splanchnologisches,   osteologisches,

i   parasitologisches,   haematologisches   usw.)   soll   in   spâteren   Arbeiten   in   extenso
elaboriert   werden.   In   der   folgenden   Note   môchten   wir   die   Aufmerksamkeit
auf  ein  konstantes  osteologisches  Merkmal  lenken,  das  auch  dem  Nichtfachmann
ermôglicht,   am   mazerierten   Schàdel   beide   Arten   voneinander   zu   unterscheiden.
Dièses   Merkmal   ist   weder   von   Blyth   noch   von   Anderson   in   Erwàgung  gezogen
worden.   Gleichzeitig   gehen   wir   auch   auf   den   Sexualdimorphismus   im   Bau   des
Schâdels  beider  Arten  ein.
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Ergebnisse

Ein  eigenartiges  und  flir   Plalanista  besonderes  Merkmal   ist   die   Crista  nasalisa
Sie   wird   am   rostro-dorsalen   Rande   des   Neurocranium   von   beiden   Frontaliaï

1 1
gebildet  und  ist  je  nach  Art  verschieden  hoch  (Tab.  1,  Abb.  1  und  2).  Bei  Platanista\
gangetica  ragt  sie  als   ein  deutlich  sichtbarer  Kamm  von  durchschnittlich  10,5  mm»
(bei   Adulttieren)  liber  die  Frontalia  hinaus  (Abb.  2  a),   wâhrend  sie  bei   Platanistam
indi   wesentlich   niedriger   ist   und   vertikal   nur   eine   Hôhe   von   etwa   1  —  4   mmjl
erreicht  (Tab.  2,  Abb.  2  b).

Die  Crista  nasalis  weicht  von  der  Basis  aus  schràg  nach  links  ab,  sodass  ihre  I
Spitze   nicht   mit   der   Mittellinie   des   Neurocranium   zusammenfàllt.   Bezogen   aufii
die   Lange  des   Neurocranium  betrâgt   die   Abweichung  der   nasalen   Crista   von  der»
Mittellinie   bei   Platanista   indi   (adult)   5,9%,   bzw.   (subadult)   7,2%   bei   Platanistam
gangetica  7,9  %  (adult)— 1 1,6%  (subadult,  Tab.  2).

Neben   der   differenten   Ausbildung   der   nasalen   Crista   besteht   zwischen   denjl
Indus-   und   Assamtieren   noch   ein   weiterer   Unterschied   im   Bau   der   maxillarenjl
Crista.   Dièse   eigentumlichen   Knochenplatten,   die   sich   wie   ein   Gewôlbe   uberll
die   Frontalia   erheben,   finden   sich   nur   bei   diesen   beiden   Arten   der   PlatanistidaeJI
(Abb.   1   und   2).   Zwischen   Platanista   indi   und   P.   gangetica   ergeben   sich   sowohljl
rechts  als   auch  links  Unterschiede  in  der  Hôhe  der  maxillaren  Crista.   Bei   adultenll
Industieren   misst   der   caudale   Rand   rechts   92   mm,   links   70   mm,   bei   subadultenjl
Tieren   durchschnittlich   rechts   53,8   mm,   links   43,6   mm;   bezogen   auf   die   Lange   j
des   Neurocranium   entspricht   das   49,7%   bzw.   44,3%   rechts,   37,8%   resp.   35,9   %:J
links  (Tab.  2).  Bei  den  Assamtieren  hingegen  ist  der  caudale  Rand  der  maxillaren  II
Crista  langer.  Er  erreicht  rechts  durchschnittlich  107  mm,  links  84,6  mm  (  =  59,6  %  J
resp.  47%  der  Lange  des  Neurocranium)  bei  Adulttieren.  Vermutlich  dùrften  die  j   1
Verhàltnisse   bei   subadulten   Tieren   âhnlich   liegen   (60,4%   rechts,   bei   eineml   I
Exemplair).

In   der   Ausbildung   des   Rostrum   besteht   ein   ausgeprâgter   Geschlechtsdi-I
morphismus,   wie   dies   deutlich   an   den  Schâdeln   des   Brahmaputra-Materials   zu   |   I
erkennen   ist   (Tab.l).   Das   Rostrum   der   weiblichen   Tiere   misst   durchschnittlich:
491,5  mm  (  =  271  %  der  Lange  des  Neurocranium)  und  ist  etwa  um  das  l,5-fache|  i
langer  als  das  der  Mànnchen  (mit  durchschnittlich  318  mm,  bzw.  181  %,  Tab.  2).j
Vermutlich  besteht  auch  bei  adulten  Exemplaren  von  Platanista  indi  dieser  Sexual-  j
dimorphismus.

Die   Schâdel   von   Platanista   gangeiica   und   P.   indi   weichen   in   ihren   ubrigen
Proportionen  nicht  wesentlich  voneinander  ab  (Tab.  1).

Die   Zahl   der   Zàhne,   die   bei   Jungtieren   (vgl.   vor   allem   das   Indus-Material)  ,
zwischen  31-37  schwankt,  verringert  sich  im  Adultzustand  auf  etwa  28-32  (Tab.  1).
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