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13el den y-Globul inen wurde  a m  wenigs ten  gefunden.  Be_/ 
diesen Versuchen er iolgte  die  T rennung  der  einzelnen Frak-  
t ionen  nach  dem yon  Co~N angegebenen Verfahren.  

Es  soil hier fiber eine Bearbe i tung  dieser Frage  mi t  Hilfe 
der  Papierelekerophorese  be r ich te t  werden.  1Kaninchen und 
R a t t e n  wurde  ein gewichtsloses Pr~tparat yon N a J  T M  subku tan  
injiziert .  Nach  24 Std  wurde  Blue e n t n o m m e n  und  das Serum 
pap ie re lek t rophore t i sch  ge t renn t .  Anschl ieBend wurde  mi t  
e inem GEm~g-MOLLEg-Z/ihlrohr die Ver te i lung der J~al-Ak- 
tivit~tt l~ngs des Papiers t re i fens  gemessen. Zwischen Z/ihlrohr 
u.nd Streifen befand  sich ein Spal t  yon 3 m m  Breite.  

Fig.  l a gibe ein Elek t rophoresebi ld  nach  Anfgrben  des 
EiweiBes mi t  Amidoschwarz  zusammen  mi t  der  gemessenen 
J~a~-Verteitung wieder.  Fig. l b zeigt die J~a~-Verteilung ffir 
ein anderes  Kan inchense rum.  Das anorganische Jod  im Serum 
w a n d e r t  wesent l ich  schnel ler  als die Albumine  und  liefert  ein 
scharfes  J ~ - M a x i m u m  (niche gezeichnet)  rech ts  yon  der  
wiedergegebenen  J~a~-Verteilungskurve. Etek t rophoresever -  
suche mi t  e inem Gemisch yon inak t ivem Serum und  an- 
organischem J~a~ zeigten, daft die Trennung  zwischen anor-  
ganischem nnd  organischem Jod  quan t i t a t i v  ist. Ober  dem 
Eiweil3 war  keine Akt iv i t~ t  nachweisbar .  

Nach  Fig. I a sowohl wie nach  Fig. 1 b liege eine deutl iche 
B indung  des organischen Jods  an dm ~yGlobul ine  und  die 
Albumine  vor.  Auff~lligerweise liege in beiden Fgl len such  
zwischen diesen F rak t ionen  ein J ~ - M a x i m u m ,  d .h .  also an 
einer Stelle, welche niche mi t  der  Lage einer bekann ten  Ei- 
weiBfraktion f ibere ins t immt.  Die H6he  der  einzelnen Maxima  
in Fig. t a  und  b is t  al lerdings sehr  verschieden.  In  Fig. t a 
f iberwiegt  die Bindung  an die cq-Globuline und in Fig. I b das 
zwischen den Albuminen  und  ex-Globuhnen gelegene Maximum.  

0 b e t  die ehemische N a t u r  dieses M a x i m u m s  bes t eh t  noch 
keine Nlarhei t .  Es  is t  niche dialysierbar,  abe t  genau wie das 
M a x i m u m  fiber den Albuminen  in Methano l  und Butanol  16s- 
lich. Das  M a x i m u m  fiber den ~t-GlobuIinen bleibt  auch nach 
Kochen  der  Streifen in Bueanol quan t i t a t i v  erhalten.  

Das  Kan inchense rum ist  im Gegensatz  zum menschl ichen  
und  z.t3. s u c h  R a t t e n s e r u m  ffir die vorl iegende Frages te l lung  
besonders  gu t  geeignet,  weft seine %-Globul ine gut  isoliert  
liegen. In  menschl ichen und anderen  Seren liegen die ~ -  
Globuline zu nahe  bei den Albuminen.  

Versuche  mi t  einer iReihe von Ra t t ense ren  l ieferten J~a~- 
Verte i lungen,  welche yon den Albuminen  bis zu den e~-Glo- 
bul inen reichten,  abe t  yon  unterschiedl icher  F o r m  waren.  Es  
e rschein t  Jedoch Wahrscheinlich, dab such  ffir Rae tenseren  
Verh/~ltnisse vorliegen, wie sie hier fiir Kan inchense ren  be-  
schrieben worden  sind. 

{)her eine Uneersuchung  menschl icher  Seren mi t  gleicher 
Methode  wie hier  nach the rapen t i schen  Gaben yon J~a* be-  
r ichten  CORDON, GROSS, O'CONNOR und F~rT-RIV~RSa). Sie 
fanden Jta~-Maxima in der  Nghe der  %-Globuline, konn t en  
aber  n ich t  entscheiden,  ob ihre Lage  mit  der jenigen der  a~- 
Globuline f ibereinst immte.  

Eine  ausffihrliche Dars te l lung der Versuche wird in der  
13iochemischen Zeitschrif t  eriolgen. 

Medizinische gniversiti~tsklinik KSln (Direktor: Pro/. Dr. 
H. W. KN~PP~G). 
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Der Einl|ufl yon Gallensliuren und ~ihnlich wirkenden Stoffen 
auf die Trypsinverdauung, 

Bekannt l i ch  liege das ~u  der  t ryp t i schen  
Verdauungsfe rmente  im schwach alkalischen p~-13ereich; die 
Df inndarmreak t ion  aber  ist  gew6hnhch schwach  sauer bis 
neutral .  Nach  we i tve rb re i t e t e r  Meinnng  soll die  sich so er- 
gebende Diskrepanz  dadurch  besei t ig t  werden,  dab Gallen- 
s~uren die Verdauungsgeschwindigke i t  bei  neu t ra le r  oder 
schwach saurer  Reak t ion  steigern oder  sogar das p u - O p t i m u m  
zu weniger  alkalischen W er t en  verschieben.  Die L i te ra tu r  
gibe fiber diesen Ef fek t  sehr  untersehiedl iche Auskunf t .  

Zu seiner Un te r suchung  benu tz t en  wir  die Formol t i t ra t ion .  
S~e wurde  ausschlieBlich als E lek t ro t i l r a t ion  mi t  der  Glas- 
e lektrode in einer geeigneten Anordnung  durchgeffihre,  die vor  
allem dem AnsschluB des COe diente.  Als Ve rdauungssubs t r a t  
fanden  die wicht igs ten  t ier ischen P r o t e m e  Verwendung,  welche 
isoliert  und gereinigt  wurden :  Casein, Fibrin,  Gelatine, Hgnm-  

globin (Hb), Myosin;  Serum- und Waliisch-EiweiB. Es  wurde  
n ich t  von kristal l isiertem Tryps in  ausgegangen,  sondern  s te ts  
das gIeiche Mercksche Tryps inprgpara t  benukzt. 

Ffir dm t ryp t i sche  Verdauung  ergibt  sich ein sicherer, aber  
geringer posit iver Effekt  beim Fibr in und ein auffallend 
hoher  he lm Hb.  Die Verdauung  aller fibrigen un te rsuch ten  
EiweiBe wird du tch  Gallensgure oder  andere  grenzflgchen- 
akt ive  K6rper  niche, zumindes t  niche im Sinne einer F6rderung 
beeinflul3t. 

Die auffallende Sonderstel lung des H b  war  Gegens tand  
einer groBen Zahl yon Exper imen ten .  Verbesserungen auf das 
Doppel te  oder  mehr  sind die Regel nnd  ohne irgendeine Aus- 
n a h m e  festaustellen. Dabei  hande l t  es sich n ich t  um eine Ver- 
schiebung des Opt imums,  sondern  um eine al lgemeine Stei- 
gerung der Verdauungsgeschwindigkei t ,  die sich fiber den 
ganzen p~-13ereich ers t reckt ,  in dem Trypsin  wirkt .  

Zweifeltos h/ingt der  Effekt  mi t  der  Grenzfl~.chenaktivit{it 
tier Gallensguren zusalnmen, denrt andere  Stoffe mi t  die- 
ser Eigenschaf t  zeigen bei 45 
geeigneter  Konzenera t ion  ~3 . . . .  �9 
einen such  in seiner Gr6Be 40 . o, . . . . . .  
fast  gleichart igen EinfluB. 
Hierher  geh6ren Saponin,  . - " ' 1 "  '~a-Oode~/a/koho/7 
Digitonin,  anionische und ~ 2,5 

su/f0/Tar 

- -  mi t  gewissen Einschr~n-  N 2,0 
kungen  - -  such  kat ionische "~ 
de tergents  (Fig. 1). ~ /~S 

Obwohl  viele dieser ~ . s /  
Stoffe dena tur ie rend  wirken ~ ~ ~ 
und auf diese Weise die ~ /t0 nopmale Tpxp,~invePdauung 
Verdauungsbere i t schaf t  be- t t 
dingen oder  s teigern k6nn-  4~- 
ten, kann  der  Ef fek t  niche 
sis Folge einer  e infachen g~0 I 7~0 ~a 3,,0 
Denatur ie rung  angesehen PH zu Se~Tinn de," gerdauun~7. 
werden.  Dagegen spriche an 
sich schon die Sonderstel-  Fig. t .  Trypsinverdauung des 
lung des H b  und  die Tat-  H/imoglobins (2 Std, 37~ 
sache, dab auch mi t  anderen  
Mit te ln  sehr  s t a rk  denatur ie r tes  H b  den gleiehen Ef fek t  gibt. 
Vor allem wirken die Stoffe aber  schon in Konzent ra t ionen ,  
bei denen eine Dena tur ie rung  noch niche nachweisbar  ist. 

Zahlreiche Versuche und 13berlegungen ges ta t ten  such,  
die VoNxsche 1) t t ypo these  v o n d e r  Bedeu tung  der Ionen-  
ladung der wi rksamen Stoffe abzulehnen oder ihr eine unter-  
geordnete  Rolle zuzuweisen.  Insbesondere  zeigte im Gegensatz 
zu VONK das oberf lgcheninakt ive  4-wertige Anion Fe(CN)04- 
keinen Effekt .  Andererse i ts  vermindereen wiederum kati0ni-  
sche de tergents  bei vorwiegend anioniseher Ladung  des l i b  
seine Verdaulichkei t ,  wghrend sie sie jedoch im schwach sauren 
steigerten.  Hier s tehen  sie also niche im Gegensatz zu den 
anionischen Alkylsulfonaten,  die auch in diesem Bereich fOrdern. 

Da  auch Myoglobin wahrscheinl ich  den Effekt  gibe, wird 
m a n  dazu geffihrt, der  Verb indung  mi t  der  p ros the t i schen  
Gruppe  eine besondere  Bedeu tung  zuzuweisen und weniger  
der  spezif lschen Bindung  und Aggregation,  wie sie im H b  vor- 
liege. Daffir  spr icht  auch das Verha l t en  bei h6heren Salz- 
konzent ra t ionen ,  welche nach  SVEDBERC 2) eine Halbierung 
der  Hb-Molekel  bewirken.  Auch hier zeigt sieh der Effekt  
in unverRnder ter  Gr6Be. Nach  t-IAugowITz a) beginnt  die Ver- 
dauung an der  Hafts te l le  des Hb.  Es kann  Ms wahrscheinl ich 
angesehen werden,  dab die Ab t r ennung  der p ros the t i schen  
Gruppe und dami t  such  der 13eginn der  Verdauung  des H b  
dutch  die grenzil~ichenaktiven Stoffe gefSrdert  wird. 

Jgiel, Physiologisd>C~e~isches 7~s~ilut. 
I~ANS NETTER und li~LDE MOLL. 
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Die Sonne als KompaB bei Talitrus salfator (Moniagu), 
(Amphipoda, Talitridae). 

VEgwxY (1929) nnd  ~r (195J)  1) haben  gezeigt, 
dab bei Talitrus saltator (Montagu) ein Or ient ie rungsmeche-  
nismus ausgebi ldet  ist, welcher  den Tieren erlaubt ,  sich 
innerhalb  der  Gezei tenzone nach  der  Hochwasser l inie  bin zu 
bewegen, in tier R ich tung  senkrech t  zur Kfiste. V~Rw~;Y 
glaubt ,  dab fiir diese Or ient ie rungsbewegungen der  Sonnen- 
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s t a n d  u a d  die W i n d r i c h t u n g  ve ran twor t l i ch  sind, WILLIAMSON Himmel s l i ch t e s  sich im Lau fe  des  Tages  5~ndern, b le ibt  die 
dagegen,  dab  sich die Tiere  d u t c h  den  Ges ieh t s s inn  n a c h  en t -  O r i e n t i e r u n g s r i c h t u n g  der  Talitrus f ramer  die gleiche. 
f e rn t en  G e g e n s t ~ n d e n  or ient ieren.  Istituto di Zoologia,, Pisa. 

L. PARDI u n d  F. PAPI. 
An  der K/'lste des T y r r h e n i s c h e n  Meeres  bei P i s s  h a b e n  Eingegangen am 24. April t952. 

wir  den  O r i e n t i e r u n g s m e c h a n i s m u s  u n t e r s u c h t ,  mi t t e l s  dessen  . . . . . . . .  
diese k le inen  Iqrebse fas t  in gerader  R i c h t u n g  u n d  racist  i m  ~) VERWEY, J. :  10. Kongr. Internat .  Zoo]. 1929, S. 1156. - -  
r ech ten  W i n k e l  zur  Kfis te  in die N~he  der W a s s e r g r e n z e  
zurf ickkehren ,  w e n n  m a n  sie bier  aus  d e m  f euch t en  Sand  
en t f e rn t  u n d  wel ter  landeinw~irts f reigelassen ha t .  Bis j e t z t  
k 6 n n e n  folgende Schlfisse gezogen werden :  

1. Die ~Vindr ich tung ist  n i ch t  en t sche idend ;  die Tiere 
ve r suchen  in der  beschr iebenen  Weise  z u m  Ufer  zurf ickzu-  
kehren,  ganz  gleich wie s t a r k  der  \Vind  ist  a n d  aus  welcher  
Rich; tung er weht .  

2. A n c h  du rch  den  Ver lauf  der  I~iistenlinie even tne t t  
he rvorge ru fene  Reizquel len  oder  Reizgeffille sche inen  ke ine  
en t sche idende  \Vi rkung  zu haben .  E t w a  30 Tiere w u r d e n  in 
eine Glasglocke gesetzt ,  wie m a n  sic z u m  Bedecken  der  Mikro- 
skope benu tz t .  Diese Glocke war  ulngeko, hr t ,  so dab  sieh die 
Tiere in der kugel igen  Mulde be fanden .  Sit  v e r s u c h t e n  zu 
fliehen, i n d e m  sic an  den  W g n d e n  e m p o r k l e t t e r t e n  u n d  sich 
nach  kurze r  Zeit  g r6gten te i l s  in die Sektoren  begaben,  die 
z u m  Meere b in  ger ich te t  waren.  Diese Or ien t ie rung  wurde  
s u c h  be ibeha l ten ,  a) w e n n  die Tiere  m i t  der  Glocke in R i c h t u n g  
auf  das  Meer  h in  fiber die Wasser l in ie  h i n a u s g e t r a g e n  wurden ,  
und  b) w e n n  die Glocke oben du rch  ein Deckglas  geschlossen  
wurde .  I n  d iesem Fal l  is t  der  Einfiu[3 eines F euch t i gke i t s -  
geffilles oder  eines chemi schen  Reizgefglles i rgendwelcher  Ar t  
ausgeschlossen .  

3. Die Or i en t i e rung  wird du rch  den  Ges ich t s s inn  gelenkt .  
Die ]3ewegungen  y o n  Tieren,  die du rch  e inen ~ b e r z u g  y o n  
s chwarzem L a c k  geb lende t  wurden ,  e rsche inen  d e m e n t s p r e -  
chend  unor ien t ie r t ,  a n d  die Tiere h in te r l a s sen  uns ichere  a n d  
g e w u n d e n e  Spuren .  M a n c h m a l  kiSnnen sie sich nach  der Vv'ind- 
r i c h t u n g  orient ieren,  i n d e m  sie m i t  d e m  W i n d e  sich bewegen,  

4. Es  is t  n i eh t  no twendig ,  dab  die Tiere m e b r  oder weniger  
weft  en t f e rn t e  Gegens t~nde  der  U m g e b u n g  sehen.  I n  de r  T a t  
k 6 n n e n  sie sich sowohl  in einer  i hnen  u n b e k a n n t e n  Umgebung .  
or ient ieren als auch ,  wenn  m a n  die Glasglocke m i t  e inem 
Blech umgib t ,  welches  ihnen  ve rwehr t ,  Gegenst / tnde  der U m -  
g e b u n g  zu sehen.  

5. Die Or ien t i e rung  geh t  au f  R e i zwi rkungen  zurfick, die 
v o m  H i m m e l s l i e h t  ausgehen .  Die en t s che i dende  B e d e u t u n g  
des S o n n e n s t a n d e s  h a b e n  wir du rch  den  fo lgenden Ver such  
bewiesen.  Wi r  se tz t en  eine gewisse A n z a h l  yon  T ie ren  in 
e inen  t ie fen  Porzel lantel ler ,  d e r m i t  e iner  Gtasscheibe  bedeck t  
war.  Sic s a m m e l t e n  sich in  i h r e m  B es t r eben  zu IIiehen in 
den  z u m  Meere ge r i ch te ten  Sektoren .  W e n n  wir vor  die Sonne  
e inen Meinen Sch i rm se tz ten  u n d  gleichzei t ig  yon  e iner  der  
Sonne  e n t g e g e n g e s e t z t e n  R i c h t u n g  das  Sonnen l i ch t  fiber die 
Tiere warren,  d a n n  or ien t ie r ten  s ieh die Tiere  lande inw~r ts .  

6. E ine  Or ien t i e rung  k a n n  s u c h  erfolgen, w e n n  die Tiere  
die Sonne  n i ch t  sehen.  Dies ff ihr t  zu d e m  SchluB, dab  eine 
Or ien t i e rung  a u c h  d u r c h  die Po la r i sa t ion  des H i mmel s l i eh t e s  
bewirk t  wird. W e n n  wir  den  i m  S c h a t t e n  l iegenden Tel ler  
m i t  e iner  Polar isa t ionsfol ie  3) bedeck ten ,  erfolgte,  je n a c h  deren  
Lage,  en twede r  eine v611ige Desor ien t i e r tbe i t  oder  eine An-  
s a m m l u n g  yon  Tieren  in solchen Sektoren,  die me i s t  n i ch t  
den  ohne  die Folie b e v o r z u g t e n  en t sp rachen .  Eine  ger inge  
D r e h u n g  der Polar isa t ionsfol ie  v e r u r s a c h t  d a n n  eine A n d e r u n g  
der vo rwiegenden  Or ien t i e rung  im gleichen Sinne.  

Die  Or ien t i e rung  von  Ta~,itr~s sa~tator b e r u h t  also au f  den-  
selben M e c h a n i s m e n  wie bei  den  B ienen  a n d  Ame i sen  [vgh 
v. FRISCI~)~. I m  Gegensa tz  zn den  Bienen ,  bei denen  schon  
ein kle iner  Fleck b l auen  H i m m e l s  ftir die Or ien t i e rung  genfigt ,  
sche in t  Tali/rus ffir eine genaue  a n d  no rma l e  Or ien t i e rung  
eine viel gr6Bere Fli iehe des b l auen  H i m m e l s  sehen  zu mfissen.  

7. ]~n tsprechend  d e m  ve r seh i edenen  Ver lauf  der  I~fiste 
un te r sche iden  s ich die e n t s p r e c h e n d e n  Talitrus-Populationen 
in ihrer  E in s t e l l ung  z u m  S o n n e n s t a n d e .  J e d e  P opu l a t i on  ist,  
was das  O r i e n t i e r u n g s v e r m 6 g e n  betr i f f t ,  an  eine b e s t i m m t e  
K f i s t e n r i c b t u n g  adap t ie r t .  Dies wird bewiesen du rch  die T a t -  
sache,  dab  I n d i v i d u e n  e iner  P opu l a t i on  y o n  der  Kfis te  des  
T y r r h e n i s c h e n  Meeres (Kf i s t enver lauf  N - - S ,  das  Meer  im  "vVe- 
sten),  die wir  an  die Kfis te  der  Adr ia  bei R imin i  b r a c h t e n  
u n d  hier  u n t e r s u e h t e n  (Kf i s t enver l au f  ebenfal ls  e t wa  N - - S ,  
das  Meer  aber  im  Osten) ,  s ich hier  auch  n a c h  \Ves ten  h in  
or ient ier ten .  

8. E in  O r i e n t i e r u n g s m e c h a n i s m u s  dieses T y p u s  i s t  n u r  
m6glich,  wenn  bei den  Tie ren  ein Ze i t s inn  ausgeb i lde t  ist ,  
der  i hnen  ges t a t t e t ,  die Tageszef t  zu b e s t i m m e n ,  denn  o b w o h l  
der S o n n e n s t a n d  u n d  die R i c h t u n g  der Po la r i sa t ionsebene  des  

WILLIAMSON, D. I.: J. Mar. Biol. Assoc. U. Kingd. 30, 91 (~951). 
~) Herr Prof. Dr. K. v. FRISCH hat te  die Freundlichkeit, uns  

ffir unsere Versuche eine Polarisationsfolie zur Verffigung zu stellen. 
3) FRisen, K . v . :  Experienta (Basel) 6, 210 (t950). 

Zum 6aswechsel  der Larve yon Prodiamesa olivacea MeJg. 
Die weil31iche, h/ imoglobinlose  L a r v e  yon  Prodiamesa lebt  

we i tve rb re i t e t  in Klargewgssern ,  besiedel t  aber  a u c h  ver-  
s c h m u t z t e ,  zeitweilig O3-arrne B~che  der  Ebene .  Mater ia l  aus  
so lchen  d ien te  zu  m e i n e n  Messungen .  Der  O~-Verbrauch w a r  
auffa l lend  hoch  : 200 ])is 300 mmS/g/1/~ Std  (Chironon~us lhummi 
in S t a n d a r d e n e r g i e g e w i n n u n g  = 130mma) .  E r  ble ibt  au ch  
bei A u f b e w a h r u n g  des Mater ia ls  w~ihrend zwei W o c h e n  u n t e r  
resp i ra to r i sch  gf inst igen B e d i n g u n g e n  auf  dieser H6he .  Schfit-  
t e l t  m a n  die L a r v e n  l~tngere Zei t  im  VVARBUR~-Manometer 
m i t  Luf t ,  so erh~lt  m a n  (mit  U n t e r b r e c h u n g e n )  ab s in k en d e  
W e r t e  des O2-Verbrauchs  his  e twa  t50  mma/g/1/~ Std.  Den  
gleichen,  noch  rascl /eren Ef fek t  b a t  Messung  u n t e r  r e inem 03.  
L5ngere  V o r b e h a n d i u n g  mi t  O 2 ergibt  ebenfal ls  e rn iedr ig ten  
O,2-Verbrauch. Abe t  die \V i rkung  dieser ]3ehand lungen  is t  n u r  
vor f ibergehend:  nach  behand lungs i r e i e r  R u h e z e i t  s te ig t  der 
O3-Verbrauch wieder  z u m  a l ten  W'ert  an. Es  h a t  also n u r  eine 
E rn i ed r igung  des a k u t e n  O3-Verbrauchs,  abe t  keine des Oe- 
Bedar f s  des O r g a n i s m u s  s t a t t g e f u n d e n .  - -  V o r b e h a n d l u n g  der 
L a r v e n  mi t  N 2 (t5 bis t6 Std) h a t  f iber raschenderweise  ~hn-  
liche ~u  wie B e h a n d l u n g  m i t  Oe! I n  E r h o l u n g s m e s s u n g  
u n t e r  L n f t  f inden wir  zun~ichst ger inge W e r t e  (96,8 bis 199 mm~/ 
g/1/3 Std), die n a c h  S t u n d e n  (oft wieder  du rch  niedere  W e r t e  
un te rb rochen)  zu h6he ren  \ u  ans te igen .  Diese tiber- 
t reffen schlieBlich die Atmungsgr613e des A u s g a n g s m a t e r i a l s ,  
zeigen also deu t l i ch  ges te iger te  E r h o l u n g s a t m u n g  an.  \Vird dig 
Messung  n a c h  fiber N a c h t  of ten r u h e n d e n  M a n o m e t e r n  a m  
n~chs t en  T a g  for tgesetz t ,  so t r i t t  s t e t s  e rhebl ich  ges te iger te  
A f m u n g  auf,  die oft  sogar  zu b e m m u n g s l o s e r  E n t f e s s e l u n g  
neigt .  - -  Die Erkl~trung fiir das  merkwi i rd ige  Verba l t en  der 
L a r v e n  n a c h  N2-tgehandlung,  das  ~ h n l i c h k e i t  m i t  der  Ge- 
s t a l t u n g  der Atmungsgr613e bei B e h a n d l u n g  m i t  O 2 ergibt ,  er- 
blicke ich in F o l g e n d e m  : W g h r e n d  in e iner  W a s c h f l a s c h e  er- 
zwungene r  Anaerobiose  zeigen die n u n m e h r  bewegungs losen  
Tiere s t a rke  Gasp roduk t ion ,  die sie oft  zu K n ~ u e l n  gebMIt 
an  der  Oberf i~che t r e iben  l~iBt. ] )as  anae rob  p roduz ie r t e  a n d  
im  l~lberschuB abgegebene  Gas  b e s t e h t  f~berwiegend au s  N~ 
(Bes tgndigke i t  der Blasen  in m i t  N 3 gesS~ttigtem Wasse r )  u n d  
CO~ (verr inger te  posi t ive  ManometerausschlS~ge bei K O H  im  
Einsa tz)  ; anBerdem wird aber  a u c h  O in F re ihe i tgese t z t ,  wie 
der  U m s t a n d  beweist ,  dab der O-Geha l t  d e r T r o c k e n s u b s t a n z  
w~ihrend der  Anaerob iose  u m  fiber 1% a b g e n o m m e n  ha t .  
I ch  b in  f iberzeugt ,  dab  im  K6rpe r  anae rob  inFre ihe i t  gese tz te r  O 
m i n d e s t e n s  die gleiche \Vi rkung  ha t ,  wie e rh6h t e r  O3-Druck 
des Mediums ,  also dell O~-Verbrauch der  L a r v e n  vorfiber-  
gehend  erniedr igt .  DaB die im  A n f a n g  der  E r h o l u n g s m e s s u n g  
n iederen  \Ver te  du rch  fo r tbes t ehende  Gasabgabe  bedingt ,  also 
n u r  vorge t / iusch t  seien, is t  n a c h  der G e s t a l t u n g  der  Mano-  
me te raussch l~ge  n i ch t  wahrsche in l ich .  - -  Anae robe  P r o d u k -  
t ion n n d  \ u  yon  O im  K 6 r p e r  s tel l t  eine Paral le le  
z u m  Verha l t en  von  Chironomus-Larven dar.  Doch  b e s t e h t  der 
Unte r sch ied ,  dal? bei Chironomus anae rob  berei ts  E rho lungs -  
a rbe i t  geleistet ,  die sekundXre Oxyb iose  also e ingespa r t  wirdl) ,  
w~ibrend bei Prodiamesa anae rob  keine  aus re i chende  E r h o l u n g  
erfolgt,  s onde rn  n u t  ein h e m m u n g s l o s e s  A u s u f e r n  des O3- 
Verb rauehs  in der  E r h o l u n g  v e r m i e d e n  wird,  das  e rs t  erfolgt,  
wenn  die G a s p r o d u k t i o n  im  K6rpe r  z u m  Er l6 schen  k o m m t .  
D e m e n t s p r e c b e n d  s ind  Prodiamesa-Larven n a e h  Anaerobiose  
n i ch t  erholt ,  sonde rn  s t a r k  m i t g e n o m m e n  u n d  erholen sieh, 
w e n n  f iberhaupt ,  e r s t  l a n g s a m  u n t e r  Ans t e igen  des O3-Ver- 
b rauchs .  - -  Bezfiglich des Stoffwechsels  der  Prodiamesa- 
Larve  m 6 c h t e  ich au f  G r u n d  me ine r  S tud ie  an  Mater ia l  aus  
v e r s c h m u t z t e n  B~chen  sagen,  dal3 s ich dieses s t e t s  in  e rheb-  
l icher E r h o l u n g s a t m u n g  bef indet ,  die d u r e h  hguf ige  O-Er-  
z e u g u n g  im  K6rpe r  in , , no rma len"  Grenzen  geha l t en  wird.  
DaB der  hohe  O3-Verbrauch sekund~re  Oxybiose  ist, folgt 
da raus ,  dab  seine Gr6ge  erhebl ich  yon  E r n i e d r i g u n g  des O2- 
P a r t i a l d r u c k s  i m  M e d i u m  abhXngig ist.  

Pt6~, Ff ydrobiologisehe A ns/at~. O. HARNISCH. 
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