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Das gilt  auch ftir die Chlornaphthal ine.  Bei verschiedenen 
Subst i tuen{en an  e inem Ring ergeben sich Abweichungen  
zwischen E x p e r i m e n t  und  Berechnunga) .  

Sowohl in den Mort�9 als auch in den  Disubs t i tu t ionspro-  
duk ten  en tspr ieh t  das Verhgl tnis  der  Dipo lmomente  ent-  
sprechender  Chlor- gegen Methylder i -  
va le  dem Verhgl tnis  der  aus den mono-  
subs t i tu ie r ten  Benzolen abgelei te ten 
Gruppenmomen te  ffir C1 und CH a. 

Wie  auch bei den anderen  mono-  
subs t i tu ie r ten  Naph tha l inen  liegt das 
M om en t  der f l -Verb indung  h6her  Ms 
das des ~-Produktes .  

Der  yon  den o-Benzolen bekann te  
, ,Or tho" -Ef fek t  p rgg t  sich weder  im 
t-2-  noch im 2-3-Dimethyl-  oder  Di- 
ch lo rnaph tha l in  aus. t-5- und 2-6-Di- 
m e t h y l n a p h t h a l i n  haben  prakt i seh  das 
Momen t  0. 

Auch dem Verlauf  der  Dipol- 
m o m e n t e  yon  homologen Gliedern der  
n-Alkylnaphtha l ine  k a n n  in Bestgt i-  
gung der Beobach~ung bei anderen  
physikal ischen Eigenschaf ten  (Molekel- 
Schwingungsspektrum,Viskosi tAt  u.a.) 
e n t n o m m e n  werden,  dab ab Butyl-  
naph tha l in  die ~Beeinflussung des Di- 
po lmomen tes  du tch  eine weitere  Ke t -  
tenver lgngerung sehr  gering ist. 

Braunschweig, f~slilu~ /igr Chemi- 
sche Technologie. 

HORST LUTHER, 
JOACHIM OPERSKALSKI. 

gingegangen am 3. Juni 1950. 

~) Ffir die auBerordentlich entgegen- 
kommende Unterstfitzung beim Bau des 
Ger/ites wird I-Ierrn Professor Dr. Pu~as,  
Direktor des Instituts fiir Fernmelde- und 
Hochfreqnenzteehnik der Technisehen 
Itochsehule Braunschweig, bestens ge- 
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Nach allen schon gewonnenen  Hinweisen (i. c.) waren  
optische,  am Himmel  geIegene Or ient ie rungsmerkmale  zu- 
ngchs t  zu priifen, Vor al len 6 Fens t e rn  wurden  Spiegel 
(ant Spiegelglas au fgedampf te r  Aluminiumbelag)  so ange- 

�9 bracht ,  dab i h r e  Ebene  hor izonta l  e inen Winkel  yon  135 ~ zur 
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Fig. I a - -d .  SpiegeIversueh. Grundrichtung (ohne vorgesetzte Spiegel) in Teilfigur c. - -  Der 
gespiegelte Himmel ist in a und d dem tats~iehlichen gegenfiber urn 90 ~  Gegensinne 
des Uhrzeigers, in b ira Sinne des Uhrzeigers gedreht. Der Vogd folgt der spiegelbedingten 

Dr�9 - -  Jeder Punkt entspricht einer Riehtungsbestimmung fiber 15 see 
einer Sehwirrperiode. 

Weir�9 Analyse der Fakloren, welche die Zugaktivit~it 
des gcMifigten Vogels orlentieren. 

Die Rich tungs tendenz ,  welche ein S tar  (Sturnus 
vulgaris  L.) w~hrend  seiner Zugakt iv i t~ t  zeigte, 
wurde  in s t rengerer  F o r m  als bisher  1) auf  U n a b -  
hXngigkeit  yon  Landscha f t smarken  geprfift.  Der 
Vogel wurde  im RundkMig  ( 2~ 70 cm) so aufgestell t ,  
dab e r  nur  sechs fiber dem Hor izon t  gelegene Him-  
melsausschni t t e  (horizontal  19~ vert ikal  18 ~ dureh 
die Fens t e r  eines radi~trsymmetr ischen Pavi l ions 
( ~  235 cm) sehen konnte .  

Die K ons t a nz  der  im Frf ih jahr  innegeha l tenen  
N W - R i c h t u n g  is t  auch un te r  solchen Bedingungen  
nahezu vol lkommen.  Sie en t sp r i ch t  zwar  n ich t  
de r  frfihjahrsgem{~Ben , ,So l l " -Zugr ich tung  (nXmlich 
O N � 9  k a n n  abe t  a ls  Grundlage fiir E x p e r i m e n t e  
fiber die r i ch tenden  F a k t o r e n  dienen.  - -  Der  S tar  
, , schwir r t"  an t  e inem in der  K~f igmi t te  aufgeste l l ten  
Sitzring, d . h .  er m a c h t  F lugbewegungen  auf  der  
Stelle, wobei  Kopf  und R u m p f  um eine (von u n t e n  
durch  den durchs ieht igen  Boden) abzulesende 
Mit te l r ich tung pendeln.  W~hrend  solcher Schwirrper ioden k a n n  
die innegeha l tene  R ich tung  nach  exper iment �9  Ver~nde-  
rungen  jeweils sehnell  (gfinstigenfalls in 3 bis 5 rain) festge- 
s te l l t  werden.  W~hrend  der  e r s t en  Versuche (auch bei d e m  
in Fig. 1 dargestel l ten)  Mieb die regis t r ierende Person  im 
Unkla ren  fiber die ]eweils bes t ehenden  Versuchsbedingungen.  

Naturwiss. t950. 

mit t l e ren  Achse des Fensterbl ickfeldes  bildete.  Die vom Vogel 
innegehal tene  Rich tung  Xndert  sich daraufhin  spiegelgerecht  
um 90 ~ (Fig. 1). 

Das aus Sonnenn~he kommende  Himmels l ich t  is t  be- 
s t immende r  ffir die Orient ierung als solches aus anderen  
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Fig. 2a u.b.  Richtungsdiagramm a wAhrend einer Periode starker BewSlkung, 
b nach Aufheiterung am gleichen Tag�9 

Himmels te i len .  Bei Abb lendung  zweier der  Sonne zuge- 
w a n d t e n  Fens t e r  bewirk t  ein einziger Spiegel, der  L ich t  aus 
der  Sonnengegend  auf  den Vogel wirft ,  Ablenkungen  yon  
45 bis 90 ~ siegt also fiber die  drei rest l ichen,  de r  Sonne ab-  
gekehr ten  Himmelsausschn i t t e  ob. Dabei  is t  rdcht  notwendig,  
dab direktes  Sonnenl ich t  auf  den Star  gespiegelt  wird. 
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Daneben scheint auch die sonnenabgewandte Himmels- 
h~ilfte schwltchere Orientierungsmerkmale zn bieten. Ein 
Effekt der Polarisation des Himmelslichtes konnte bis jetzt  
nieht nachgewiesen veerden. 

Der Star ist auch bet mggiger, wenn auch 9ollst{indiger 
Bew61kung richtungsfest (und dementsprechend dutch Spiegel 
abzulenken). Bet sehr dichter, gleichf6rmiger Bew61kung wird 
dagegen anch f iber  lgngere Perioden ungerichtete Aktivit~t 
beobachtet, die bet Auflichtung des Himmels gericbtetem 
Verhalten weicht (Fig. 2). 

Verkleidung der Fenster mit  Pergamentpapier (=  kfinst- 
licher Nebel) beeintr~ichtigt die Orientierung nur teilweise. 
Dementsprechend wirken die Spiegel durch Pergamentpapier 
hindurch, doeh wurden zum Tell abgeschw~chte Ablenkungen 
beobachtet.  

Die innegehaltene Richtung ist unabhgngig yon der 
Tageszeit. Obgleich, wie aus dem Gesagten hervorgeht, der 
Vogel alIer Wahrscheinlichkeit naeh yon der Sonne gesteuert 
wird, bleibt die innegehaltene IRichtung fiber mehrere u 
mittagsstunden konstant, desgleichen bet gelegendicher abend- 
licher Aktivit~tt. Daraus geht hervor, dab der Star imstande 
ist, die Sonnenbewegung einzurechnen, was wiederum eine 
prgzise Bestimmung der Tageszeit zur u hat. 

Dressuren auf bestimmte Himmelsrichtungen sind im 
Gange. 

Max-Planck-Institut /~ir Meeresbiologie, Wilhelmshaven. 
GUSTAV KRAMER. Eingegaagen am 3. Mai 1950. 

I) ~c~RAMER, G.: Naturwiss. al, t88 (~950). 

Verst~irlftmg tier mRosehemmenden Wirkung des Colehicins dutch 
katatonieerzeugCnde Stoffe. 

Im Rahmen unserer Untersuchungen fiber Antagonisten 
der Mitosegifte I) haben wir in den letzten Jahren eine Reihe 
yon Stoffen in t(ombination mit Colchicin an in vitro gezfich- 
teten Zellen gepriift. Die Kombination yon Colchicin mit 
Tryptamin ergab eine eindeutige Steigerung der Wirksamkeit 
des Colchicins. Wir waren zn der Priifung des Tryptamins 
durch die Diskussion der M6glichkeit gekommen, dab Trypt- 
amin bet der tierischen Zelle ein Wuehsstoff sein k6nne so 
wie Heteroauxin bet der pflanzlichen Zelle. Ob Tryptamin 
ein Wuchsstoff ist, kann aus diesen Versuehen nicht ersehen 
werden. In ether Arbeit yon 2xTIEUWENHUYZEN ~) wird die 
experimentelle Erzeugung yon Katatonie mit Tryptamin be- 
schrieben. Unter Katatonie versteht man einen andauernden 
Spannungs- und Kramp~zustand der Muskulatur. Angesichts 
der Hypothese, dab bet der Kontraktion der Zellspindel und 
des Zellplasmas die gleichen biochemisehen Prozesse ablaufen 
wie bet der Muskelkontraktion (BRACHET ~) nnd dab Colehiein 
m6glicherweise in diesem System seine spezifischen AngriHs- 
punkte babe (LETTRg~), schien es yon Interesse, andere kata- 
tonieerzeugende Stoffe mit Colchicin zu kombinieren. Nach 
den Arbeiten y o n  SCHALTENBRAND ~) und yon DE JoNG s) ist 
Bulbocapnin, ein Alkaloid aus der Corydalisknolle, ein be- 
sonders stark katatonieerzeugender Stoff. Bulbocapnin wird 
gegen Tremor und bei Paralysis agitans verwendet. Wie die 
in der Tabelle t zusammengestellten Zahlen zeigen, verstgrkt 

Tabelle 1. 

Zugesetzte Dosis 
in y/cm ~ 

Bulbo- 
Colehiein eapnin 

- -  20 
- -  40 
- -  80 

0,008 
0,008 4 
0,01 

Prozent- 
zahl der 
Mitosen 

2,6 
2~2 
1,8 
2,8 
3,0 

t8,8 
6,1 

t~NH yCH2-R 

Tryptamin R=--CH~--NH~ 
Heteroauxin R=- -COOH 

Zugesetzte Dosis 
in y/em s 

] Bulbo- 
Comnicin [ capnin 

0,02 i - -  
0,02 8 
0,02 20 
0,02 40 �9 
0,2 

Prozent - 
zahl der 
Mitosen 

24,4 
15,4 
46,6 
84,4 
78,3 
87,2 

/O~.~-~/CH2~c ~ 

\O/'~/'~ CH j �9 

Bulbocapnin 

Bulbocapnin tatsgchlich die mitosehemmende Wirkung des 
Colchicins auBerordentlich stark. DiG Untersuchungen wurden 
an in vitro gezfichteten periostalen Fibroblasten durchgeffihrt 
und die Prozentzahlen der arretierten Mitosen im gefgrbten 

�9 Pr/iparat ausgez~ihlt. Wie bet der "Wirkung einer starken 
Colchicindosis handelt es sich hier um das Auftreten arretier- 
ter Metaphasen, in denen keine Spindel zu erkennen ist. 
Bulbocapnin selbst wirkt erst in Dosen yon 100 y/cm a wachs- 
tumshemmend ohne eine selektive Wirkung ant die Mitose. 

W~hrend Bulbocapnin als k6rperfremder Stoff nur eine 
pharmakologische Wirkung dieser Art  entfalten kann, mfissen 
wir im Falle des Tryptamins auch mit einer physiologischen 
Wirkung bet der Zellteilung rechnen. Es ist uns bisher nicht 
gelungen, eine eindeutige Festlegung derjenigen Teilreaktion 
der Muskelkontraktion durchzuffihren, die dutch Colchicin 
gehemmt wird (LETTRs und W. FmTSCH, unver6ffentlichte 
Versuche). Die hier mitgeteilten Ergebnisse bringen einen 
weiteren Hinweis daffir, dab die vermutete Analogie zwischen 
Zellteilung und Muskelkontraktion und die Rolle des Colchicins 
als Hemmstoff in diesem Komplex wetter untersucht werden 
mfissen. 

Institut /iir experimentelle Krebs/orschung der Universitgt 
Heidelberg. 
HANS LETTR~, RENATE LETTRs und CHARLOTTE PFLANZ. 
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Ober einen neuen Bluffarbstoff. Ascarieruorin. 

Im Zuge yon Untersuchungen fiber Helminthen des Men- 
schen I) haben wir uns mitder Spulwurminiektion ngher be- 
sehiiftigt. Die seit langem bekannte Toxinwirkung der Asea- 
riden war AnlaI3 zu zahlreichen LIntersuehungen, vor allem 
hat sieh FLIJRY ~) mit Chemie nnd Toxikologie eingehend be- 
fal3t. HXR~L 8) iand eine betr/ieh• Gift- und Reizwirkung 
vor allem der Leibesh6hleniliissigkeit, deren stets vorhandene 
sanguinolente Fgrbung an die M6glichkeit denken lieB, dab 
die Spulwiirmer ihren Wirt durch Blutsaugen sehgdigen 4). Im 
Schrifttum sind hlerfiber nur sp~irliehe Angaben vorhanden. 
FLURY stellte bei Ascaris lumbricoides roten BlutiarbstofI 
test, der Oxyh~imoglobin- oder H~imoglobinspektrum zeigte, 
und land auch Katalase- und Peroxydasewirkung. ROGERS 5) 
konnte nut  bet einem geringen Tell der Wfirmer ,,H/imin" 
nachweisen. Daher sollte die Frage gek!grt werden, ob sich 
Sgugetierh~moglobin regelm/iBig in der Coelomflfissigkeit der 
Ascariden nachweisen 1/iSt. 

Die genauere Untersuchung des Farbstoffes der Coelom- 
flfissigkeit yon Ascaris lumbricoides, die auf Grund einer 
geringffigigen spektroskopischen Abweichung gegenfiber H~i- 
moglobin vorgenommen wurde, ergab jedoch das Vorliegen 
eines neuen Blntfarbstoffes, der yon alien bekannten sehr 
bemerkenswerte Abweichungen aufweist, den wir daher 
,,Ascaricruorin" nennen. 

Die Hiimoglobine der Vertebraten sind dutch versehiedene 
Kristallisafion und Differenzen im Sauerstoffbindungsver- 
mOgen nntersehieden 6). Gr6Ber sind die Unterschiede zwischen 
Hgmoglobin und dem respiratorischen Farbstoif Erythro- 
cruorin, der in einer Reihe yon Wfirmern vorkommt~). Sein 
Absorptionsspektrum ist etwas nach Violett verschoben, das 
Sauerstoffbindungsverm6gen gegeniiber H~imoglobin gr6Ber, 
das KohlenoxydbindungsvermOgen verringert. Unterschiede 
bestehen im EiweiB, nach J. ROCHE 8) ist vor allem der Gehalt 
an Arginin erh6ht, der an Histidin und Lysin geringer. Das 
ebenfalls in (marinen) Wfirmern vorkommende Chlorocruorin 
Ullterscheidet sieh durch starke iRotverschiebnng der Absorp- 
tionsbanden gegenfiber Hgmoglobin, die prosthetische Gruppe, 
Spirographishgmin is% Bach H. FISCHER und K. v. SEEMANN 9) 
ein abgewandettes H~tmin. 

Die Farbintensitg% und Farbnuance der Coelomflfissigkeit 
yon Asearis entspricht etwa der einer Verdfinnung 1 : 200 yon 
Rinder- nnd Schweineblnt. Bet Behandlung mit Hydrosulfit 
geht Oxyhgmoglobin bekanntlich momentan in Hgmoglobin 
fiber; Einleiten yon Kohlenoxyd bewirkt raschestens den 


