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einander abwechseln. 3. Das phasenl~ngenkonstante 
L~ingsmuster (abgekiirzt auch Tropfenmuster) zeigt eine 
Ordnung von hellen Flecken oder Tropfen auf dunklem 
Feld (Abb. lc). Es bildet sich vermuttich bei der l['~ber- 
lagerung zweier Gliederungsvorgiinge, und zwar eines 
Simultanrhythmus (HENKE1), welcher die gfeichabst~in- 
dige L~ingsgliederung der hellen und dunkten Schalenteile 
bedingt, und eines Ausbreitungsvorganges, der von den 
Pigmentbereichen ausgeht und die alternierende Ordnung 
der helten Schalenteile herstellt. 

Bei der Untersuchung der Farbmuster-Variabilit~it yon 
Th. fl. liessen sich in der Werrapopulatkm Schalen auf- 
linden, die einen Umschlag des Farbmusters zwischen 
zwei Mustertypen, zwischen dem Querstreifenmuster und 
dem Tropfenmuster, zeigten (Abb. l d). Ein m6glicher- 
weise gleichzeitig vorhandenes Sektorenmuster wird bei 
diesem sukzessiven Musterumschlag unver~indert bei- 
behalten. Reihenfolge und Zeitpunkt, in denen sich der 
Umschlag ereignet, sind bei der Durchsicht eines gr/Ss- 
seren Freilandmaterials scheinbar willkfirlich. Hin und 
wieder kann der Musterumschlag auch mehrmals erfolgen ; 
er ist reversibel. Unter  konstanten und wechselnden Auf- 
zuchtbedingungen im Laboratorium liess sich an einem 
umfangreiehen Material beweisen, dass bei der welt iiber- 
wiegenden Anzahl der untersuchten Schnecken der Mu- 
sterumschlag auf Grund spezifischer Ver~inderungen in 
der Salzzusammensetzung des Aussenmediums ausl6sbar 
ist (weitere beriicksichtigte Aussenfaktoren: Temperatur  
und Ern/ihrung). Im einzelnen konnte mittels synthe- 
tischer ZuchtlOsungen gezeigt werden, dass Unterschiede 
in tier re la t ives  Ionenzusammensetzung - vorwiegend im 
Ca/Mg-Verh/iltnis - wesentlich sind, w/ihrcmd Differenzen 
in derGesamtkonzentrat ion (bei gleicher Ionenzusammen- 
setzung) offenbar keine Rolle spielen. So dominierte bei 
einem Ca/Mg-Verh/iltnis >-- 1 (bezogen auf die Aquivatent- 
prozente) das Tropfenmuster und bei einem Verh/iltnis 
<_ 0,5 das Querstreifenmuster. Damit tiess sich auch der 
im Freiland beobachtete Musterumschlag der welt bis in 
das Brackwasser vordringenden Schnecke deuten, da yon 
der Werra entsprechende Schwankungen der Salzzusam- 
mensetzung bekannt sind. So treten infolge einer Ab- 
wassereinleitung der Kaliindustrie im Bereich der unteren 
Werra Salzgehalte bis maximal 14°/00 auf (ScHM1TZa).  
Gleichzeitig mit diesen Salzgehaltsschwankungen /indert 
sich entsprechend der verschiedenen Relativzusammen- 
setzung yon Siiss- und Salzwasser auch die relative Ionen- 
zusammensetzung. 

Der sukzessive Musterumschlag 1Xsst einmal erkennen, 
dass die dem Querstreifen- und dem Tropfenmuster zu- 
grunde liegenden Gliederungsfaktoren innerhalb der glei- 
chen Reaktionsnorm liegen k6nnen, Zum anderen zeigt 
er, dass das Schalenmuster dieser beiden Mustertypen im 
Gegensatz zum Sektorenmuster fiir alle Schalenabsehnitte 
nacheinander und unabh~ingig determiniert  wird. Je nach 
den im Aussenmedium herrschenden spezifischen Ionen- 
verh~iltnissen, welche bei Th./1. auf das Innenmedium 
einwirken mtissen, greifen nur die Gliederungsfaktoren 
eines der beiden Farbmuster typen in die Differenzierung 
ein. In m6glichen Zwischenstufen treten (hier nicht er- 
w~ihnte) g~bertagerungen auf, bei denen die Gliederungs- 
faktoren beider Mustertypen gleichzeitig die im Mantel- 
rand ablaufenden Gliederungsvorg/inge lenken. 

Eine ausfiihrliche Mitteilung der Untersuchungen tiber 
die Farbmuster  yon Th./1. wird vorbereitet. 
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Summary 

The variability of the shell pattern of Theodoxus (\Verra- 
population) is reduced to three significant types, which 
are based on different processes of pigment formation of 
the mantle-edge. A change between the 'synchronen 
Querstreifen'-pattern and the 'phasenI/ingenkonstanten 
LSmgsstreifen'-pattern is described. This change can be 
achieved at any time on the growing shell by altering the 
ionic composition of the external medium, i.e. these two 
types of pattern are determined stage by stage in the 
successive parts of the shell. 

G u a t a m b u i n e ,  an Alka lo id  of  

Aspidosperma longepetiolatum K u h l m .  

As part of some research on the naturally o~:curring 
substances of the South American flora ~, two of us 
(P.C.F., G.B.M.-B.) studied the alkaloids of Aspido- 
sperma longepetiolatum Kuhlm. (Apocynaceae), known in 
Brazil by the name of Guatambu amarelo. About 1 kg of 
the bark was extracted with cold dilute acetic acid; the 
percolates were successively concentrated, the resulting 
acetic solution was adjusted to pH 8, and was then 
extracted first with ether and subsequently with chloro- 
form. Evaporat ion of the solvents resulted in about  7 g 
of the raw alkaloids in form of their free bases. Both paper 
chromatography and electrophoresis evidenced the com- 
plexity of the mixture. Crystallization from ethanol 
yielded about 1 g of a compound (m.p. 232-238 °) which 
was purified by chromatography over AlcOa; recrystalliza- 
tion from petroleum ether-benzene and from ethanol 
yielded prismatic crystals, m.p. 251 ° (decomp.), {~]~' = 
-}- 106 ° (in pyridine); the compound was called ~,uatam- 
buine. 

l)ircct comparison proved guatambuine to be identical 
with u-alkaloid C (ClsH20N2), one of the secondary carba- 
zole alkaloids of Aspidosperma ulei Mgf. recently isolated 
by SCHMUTZ and HUNZlKER 2 (m.p., optical rotation, UV- 
and IR-spcctrum, colour reactions and Rf value). 

While in Aspidosperma ulei Mgf. the u-alkaloid C re- 
presents one of the minor constituents, guatambuine can 
be considered one of the main constituents of the alkaloids 
of Aspidosperma lon~epetiolatum Kuhlm. 

Aspidosperma lon%epetiolatum Kuhlm. contains three 
other indole alkaloids, the chromatographic separation 
of which is in progress. 

We wish t,) express our  appreciatiot~ to l)rof. R. ~VAsICKY ($7~O 
Paulo) for hav ing  k ind ly  suppl ied  the required botanical  drug. 
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Istituto Superiore di Sanit5, Roma, and Research Insti- 
tute, Dr. A. Wander S.A., Berne, February 9, 1959. 

Riassunto 
Viene descritto l ' isolamentodellaguatambuinaClsH20N2 

dalla corteccia dell'Aspidosperma longepetiolalum Kuhlm. 
(Apocynaceae), che costituisce uno degti alcaloidi princi- 
pall delia droga. La guatambuina si 6 r ivelata identica 
all 'u-alcaloide C, un derivato del carbazolo, precedente- 
mente isolato in piccola quantit'k dalla corteccia del- 
l'Aspidosperma ulei blgf. 
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