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Zur quantentheoretischen Begrtindung der Stabilitiit 
yon Kohlenstoffradikalen. 

Entgegnung auf den Einwand yon W. T H E I L A C K E R  in 
Naturwiss. 31 (I943), 505. 

Das Problem der Bildung yon arylierten Methyl-Radikalen 
wird demn~chst an anderer Stelle aufgegriffen und eingehend 
behandelt werden. Hierbei wird insbesondere den Versuchen 
W. T H E I L A C K E R s  sowie amerikanischer Autoren Be- 
achtung geschenkt werden, welche die Mesomerievorstellung 
abzulehnen suchen. 

Nach Ansicht des Verfassers beruht die Stabilitfit der ge- 
nannten Kohlenstoffradikale (vorwiegend) auf einem Zu- 
sammenwirken mesomerer und sterischer Effekte. Die Er- 
gebnisse yon T H E I L A C K E R  beweisen lediglieh, dab bei 
sterischer Hinderung bereits eine geringere Wechselwirkungs- 
energie zur Radikalspaltung genfigt. 

Miinchen, Anorganisch-Chemisches Insti tut  der Tech- 
nisehen Hochsehule, den 2. Dezember I943- E. SEEL. 

Untersuchungen tiber FlageJlaten- und Bakterien- 
Symbiosen bei Termiten. 

Viele Termiten sind bekannternaaBen arge HolzzerstSrer. 
Sie vermSgen indessen die Zellulose keineswegs sofort als 
Nahrung zu verwenden; sofern sie dieselbe nicht nur als 
Grutadlage ihrer Pilzzucht verwerten (wie dies die h6chst- 
entwickelten Metatermifiden tun), mfissen sie einzellige 
Darmbewohner (Symbionten) zu Hilfe nehmen, yon denen 
einige, wie die polymastiginen Flagellaten (Joenia, Mesaioenia 
und Verwandte), die Zellulosefasern unmittelbar in sich aug  
nehmen (Cleveland, Hungate, Montalenti, Pierantoni u. a.D. 
Die endgtiltige Verwertung der Zellulose sowie der EiweiB- 
haushalt der Termiten bot indessen noch mancherlei Unklar- 
heiten; einer vom Forscbungsrat unterstfitzten Arbeitsgemein- 
schaft, der auBer den Unterzeichneten noch K. BIW'ALD, 
R. GRLIGER, H. KAUDEWITZ,  I. v. KEISER, A. PEI-  
KER, I. RUNGE, M. SKARABIS G. v; TD'RCKE und 
K. W I N K L E R  (Breslau) angeh6rten, gelang es, neben an- 
derem such die Symbiose-Probleme nach verschiedenen 
Seiten" hin zu klfiren. Nach den bisher vorliegenden Ergeb- 
nissen enth~lt die Mittelmeertermite Kalotermes flavieollis 
einige Arten yon Bakterien (Coccen, Vibrionen), drei Arten 
yon Spirochaeten und mindestens drei Arten von Flagellaten, 
yon denen die letzten Iediglieh in einer Ampulle des End- 
darmes leben. Dutch Anwendung verschiedener chemisch- 
therapeutiseher Mittel lieBen sich die einzelnen Symbionten 
insgesamt oder getrennt entfernen~); hierdurch sowohl wie 
auch dureh andere Beobachtungen ergab es sich eindeutig, 
dab die Spirochaeten sowie die kleinen Flagellaten belangtos, 
die Joenien und Mesaioenien dagegen ffir das Leben der 
Termiten tmbedingt lebenswichtig sind, well sie die Zeltulose 
in Zuckerarten umsetzen. Der EiweiBbedarf der Termiten 
ist gering. Es erfolgt indessen auch in vSllig stickstofffreier 
Nahrung, z. B. in reinem Filtrierpapier, ein Zuwachs, ja sogar 
eine Vermehrung, und zwar selbst bei Ausschlu/3 aller EiweiB- 
zufuhr wie toter Tiere sowie der in Kuhuren leicht wuchern- 
den niederen Pilze, die auch bei den symbiontentragenden 
HoIztermiten als Eiweil31ieferanten regelmat3ig in  Betraeht 

kommen. Die Ursaehe ffir den Zuwachs IieB sich in Stickstoff 
speichernden Bakterien finden, welche in gleicher)Veise nach- 
weisbar waren w i e  bei Blattlausen (L. TOTI tD ,  Da 
nicht die Arnpulie oder ihre Bewohner, wohl aber der davor- 
liegende Darmteil die entsprechenden Reaktionen zeigte, er- 
gibt  sieh nach heutigan Kennmissen foIgendes Bild: Die 
oberhalb der AmpulIe sitzenden Bakterien bauen bei nor- 
malem Futterstand aus dem Stickstoff des Holzes, der dort 
nach den Analysen stets in gentigender Menge vorhanden ist, 
EiweiB auf, wobei wasserl6sliche, wiihrend der Zellulose- 
spaltung der Flageltaten frei werdende Kohlehydrate heran- 
gezogen werden. Bei mangelhafter Stickstoffversorgung dutch 
aufgenornmene Nahrung k6nnen sie sich aber such des Luft- 
stickstoffes bedienen. In  jedem Falle speichern sie Stickstoff 
und vermehren sich. Ihr UberschnB gelangt dann in die 
AmpulIe, wo sie yon den Flagellaten aufgenommen werden; 
insbesondere die Joenien beherbergan an bestimmten Stellen 
stets dichte Massen yon Bakterien. 

Die Kohlehydrate werden dern gesamten System dutch 
die Zellulose geliefert, deren ¥erdauung die Joenien und 
Mesajoenien besorgen. Bei ihrer Ausschaltung kSnnen die 
Kalotermes durch Darreichung yon Zucker am Leben 
bleiben; sonst sterben ale. 

Bei normslem Ablauf der Vorg~nge vermehrt sich die 
Ftagellatenfauna in der AmputIe, in weleher nach unseren 
Vers~uehen eiweiBspaltende Fermente fehlen, stets ganz ge- 
waltig. Es kommt dadureh zun{ichst zu Abgfingen mit  dem 
Kot, 'der etwa 3,5mal mehr Stickstoff enthfilt (0,9%) als die 
zugeffigte Holznahrung (etwa o,z5 %). Dieser Kot wird yon 
den Nestgenossen deshalb gem aufgeteckt und bewirkt auch  
mit Hilfe enzystierter Flagellaten die Neuinfektion. Es 
werden abet Protozoenmassen nicht nur nach hinten, sondern 
auch nach oben gepreBt; sie gelangen so zu dem eiweiB- 
spaltenden Ferment des Darmes und werden aufgelSst, wo- 
dutch die Termite selbst normalerweise ihren Eiweil3bedarf zu 
decken vermag. Kommt es zu einer St6rung in dieser Ver- 
sorgung, so greifen die Termiten in ihrem Eiweil3hunger ihre 
Nestgenossen oder die Eier ihrer K6nigin an und verzehren sie. 

Zur Erkl~rung dieser verschiedenen nebeneinander spie- 
Ienden Symbiosen, bei deren Erforschung alte Vorg~inge des 
Termitenlebens, wie Morphologie, Entwicklungsgeschiehte, 
Nestgrfindung, Kastenbildung, Physiologie, Psyehologie 
u. a. m., zu be~cksichtigen waren, wurden aueh noch andere 
Tiergruppen herangezogen. Da es sich dabei stets um Seh/id- 
linge handelte, ergaben sich aus der Erforschung der Lebens- 
vorg~nge sofort auch Verfahren zur Vernichtung yon Sym- 
biontentr~gern durch Ansschaltung ihrer lebenswichtigen 
Mitbewohner und damit eine ganz neuartige indirekte bio- 
Iogische Bek~mpfungsmethode. 

Breslau, Zoologisches Institut, und Tihany, Biologisches 
Forschungsinstitut, November I943. 
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Berichtigung 
zur Kurzen Originatmitteilung yon H. KAUTSKY und 
K. H. KAISER ,,Emission des N-Methylacridonspektrums 
bei der Oxydation der Dimethyldiacridyliumsalze" in 

Naturwiss. 1943, Heft 43/44 
Seite 506, linke Spalte, Zeile 3, muB es heil3en: ,,Die 

blaue Emission kann dann, sofern tumineszenzf~hige Molekfile 
gerlngerer Anregungsenergie als die des N-Methylacridons 
gleichartig vorhanden sind . . . "  


