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Maas, O,  und O. Renner, Einfiihrung in die Blologie. 
Miineheu und Berlin, i/. Oldenbourg. 1912. 394 S. 
Preis M. 8,--. 

])as Bach soll ein Lehrbuch fiir den modernen, er- 
weiterten biologischen Unterr icht  an den Mittelschulen 
darstellen. Der Stoff ist in 22 Kapitel gegliedert, yon 
denen 1--10 vom Botaniker Renner, 1:t--22 vom Zoologen 
Maas geschrieben sind. Da unter den zoologischen sich 
zwei allgemeine, auch die Pflanzen einbeziehende Kapitel 
( i t ,  Zelle, 22, Befruehtung und Vererbung) befinden, so 
ist eine gleichmigl~ige Beriicksichtigung beider For- 
sehungsgebiete erreicht, gegeniiber den meisten der- 
art igen Bfichern ein sehr sch~tzenswerter Vorzug. Der 
Stoff ist  auch in den morphologischen Kapiteln vor- 
wiegend yon biologischen, funktionellen Gesichtspunk~en 
betrachtet. In  beiden Stoffgruppen beginnt das Werk 
mit  einer morphologischen L~bersicht (1--4, 11--15), 
da.rauf folgt Ern~hrung (5, 6, 16), Bewegung (9, 17) und 
Sinnesfunktioneu (t7---19). Bei den Pfianzeu geseltt 
sich dazu eine eingehende Beriicksichtigung der 0ko- 
logie (7, 8, 10), bei den Tieren je ein Abschnit t  fiber 
Entwicklung (20) und Regeneration (21). Die Dar- 
steIlung ist meist ktar and flfissig, die Verf. haben did~k- 
tische Gesichtspunkte berticksiehtigt und sich der 
jugendliqhen Auffassungsf~higkeit anzupassen versucht, 
im g~nzen seheint mir d~ns Buch jedoch quanti tat iv wie 
qualitativ zu hohe Anforderungen ftir einen derart igen 
Schiilerkreis zu stellen, um dem Unterr icht  zugrunde 
gelegt zu werden. Die Lehrer dagegeu werden es mit  
grol~em Nutzen verwenden. Die Abbildungen (77 bota- 
nische, 120 zoologische Textf iguren) .enthal ten viele Ori- 
ginale und sind im botanischen Teile meist klar und 
instruktiv, die zoologischen Originale sind dagegen z. T. 
recht verwaschen, und der Versuch, plastische Wir- 
kungen zu erzielen, oft verungliickt (91, 97, 101, 109, 
l l t ,  115, 120, 124, 126, 140, 147, 168, 169). Besonders 
bei den schematischen Abbildungen f~llt dies stSrend 
auf. O. ,~leche, Leipzig. 

Kleine Mitteilungen. 
Die lunge Zeit hindurch allgemein als riehtig an- 

gesehene Kant-Laplacesche Theorie yon der Ents tehung 
nnseres Weltsystemes ist in neuerer Zeit als unzurei- 
ehend erkannt. Besonders die Entdeckung der riickl~u- 
figen Bewegung bei den zuletzt aufgefundenen Monden 
des Jupiters  und des Saturns hat  diese Theorie ent- 
kr~ftet. Birkeland hat nun in einer Abhandlung fiber 
den Ursprung der Planeten und ihrer Monde die 
Bildung des Weltsystems auf elektromagnetisehe 
Kr~fte yon einer der Gravitation gleichen GrSl~enordnung 
zuriickgefiihrt. I-Iiernach besitzen Sterne yon der GrSl~e 
unserer Sonne dem Universum gegeniiber eine negative 
Spannung yon 600 Millionen Volt. Durch Versuchs- 
analogien ergibt sich, dal3 rings um einen solchen Stern 
sich ein Magnetfeld bildet, dessen Achse in der Richtung 
seiner Drehungsachse liegt und dal~ in seiner Aquater- 
ebene eine kontinuierliche Abschleuderung materieller 
elektrisch geladener Teilchen stattf indet.  Auf Grund 
mathematischer Untersuchungen lii~t sich nachweisen, 
dafl diese Teileben entweder auf den ZentralklJrper zu- 
rfickf~llen oder sein System ganz verlassen, oder sich 
gruppenweise gewissen Grenzkreisen ~tlmaMich n~hern. 
Birkeland gibt die mathematische Bedingung an da~fir, 
dal~ ein Teitchen yon bestimmter Anfangsgeschwindigkeit 
und Anfangsrichtung sich einem Grenzkreise n~hert, 
dessen Durchmesser n -  real so grol~ ist  ale der des Zen- 
tralkSrpers. D~bei ist  der Grenzkreis um so grSl~er, 
je kleiner die Masse im ¥erh~l tnis  zur elektrischen La- 
dung ist. In  der Niihe der Grenzkreise k0nnen sich .die 
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Teilehen ffir alle Zeit andauerud bewegen. ])oeh m0ssen 
sie naeh Verlust ihrer elektrischen Ladung sich zusam- 
menballen und so die Planeten bilden. Ferner miissen 
die Teilchea mit  negativer Ladung sich in riicklgufiger 
Bewegung grSBeren Grenzkreisen n~thern als positive 
Teilchen. tIierdurch wird das Auftreten der Monde 
mit  rttcklgufiger Bewegung erklgrt, was ein Vorzug der 
Birkelandschen Theorie vor anderen ist. Zur Bestgti- 
gung dieser Theorie ist aber noch der Nachweis erforder- 
lich, daI~ unter den angenommenen Bedingungeu attch die 
Absehleuderung positiver Teilchen mSglich ist, und 
diesen Nachweis hat  Birkeland experimentell geliefert, 
indem er im Vakuum eine Kathode aus Palladium zu 
hoher Temperatur erhitzte und bei den von dieser aus- 
geschleuderten Teilcheu eine positive Ladung feststellte, 
wahrend bei anderen eine negative Ladung vorhanden 
war. Die Vorg~nge bei diesen Versuchen er innern an 
radioaktive Prozesse, und so kSnnte die ungeheure Lebens- 
dauer der Sterne nach Birtceland erklart  werden, wenn 
durch Zerst~ubung einer Kathode in gleicher %Veise 
W';~rme and~uernd erzeu~q~ wfirde wie durch den Zerfall 
des Radiums. Bedenken gegen Birkelands Theorie kSnnte 
man noch darin linden, dab nach ihr der grSf~te Tell der 
materielleu Massen sich nicht in den Sternsystemen be- 
~inden, sondern im leeren Raum zwisehen ihnen, den 
wit  uns mit  fliegenden elektrischen Teilchen, Atomen 
und Molekiilen der verschiedenen ehemischen Elemente 
angeftillt denkeu mtissen. Denken wir uns nun die 
Masse des Sonnensystems gleichmal~ig verteilt, etwa als 
Eisenatome in einer bis zum n/ichsten Sterne (a Cen- 
tauri) reiehenden Kugel, so wiirde auf je 8 ccm des Rau- 
men 1 Atom entfallen. Es liegt aber keine bekannte Tat- 
sache vor, welehe uns hindern kSnnte, eine 100mat so 
grol~e Masse von fliegenden "Atomen im weiten Welten- 
raume anzunehmen. (C. R. 155, 892, 1912.) Mk. 

Auf einer Fahr t  durch die Belle-Isle-Strafle zwisehen 
Neu-Fundland und dem amerikanischen Festland, be- 
obachtete H. T. Barnes, daI3 das Meerwasser bei 
Ann~therung an einen Eisberg eine Temperatur- 
erh0hung zeigt, die bei Ent fernung von ibm wieder 
verschwindet. Beim Durchkreuzen der Meeresstral3e be- 
wirkte die erste Anniiherung an einen Eisberg ein An- 
steigen der Temperatur des Meereswassers von 3~ ° 
auf 5~0, worau[ die Temperatur auf 2~ ° fiel. Eine 

wat,mer~ftram " ~ ~  Warmvr ~trar,~ 

kal/e,., ~¢~m 
zweite Begegnung mit  Eisbergen lieB die Temperatur 
auf 4¼o steigen and sodann auf 2~ ° fallen und eine 
dri t te Begegnung bewirkte einen Anstieg auf 3M ° u n d  
darauffolgeuden Fall auf 21/4 °. Die Erkl~rung fiir diese 
Erscheinung gibt Barnes durch nebenstehende Figur. 
Unter dem Eisberg senkt sich ein Strom kalten Wassers 
dem Meeresboden zu. t t ierdurch wird an der Oberfi~che 
Wasser in der Riehtung auf den Eisberg zu angesaugt 
und durch diese StrSmung wird die vertikale Zirkulation 
verhindert, welche sonst eine Abkfihlung der durch clie 
Sonne oder durch die Luft  erw~i~rmten OberflSchenschieht 
bewirkt. M/¢. 

Die Unregelm~i3igkeiten, welche sieh in den physika- 
lisehen Eigenschaften des Wassers zeigen, wie das 
])ichtemaximum und die Minima der Zusammendr~ick- 
barkeit  und der Z~higkeit, kann man durch Annahme 
zweier Arten yon Molekfilen erkl~,Lren, welche beide die 
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Formel (HcO)n rail verschiedenen Wert~ut yon n haben. 
J. Duclaux umt E. Wollmann haben die Bezichungen 
zwisehen der Farbe des Wassers und seiner Zu- 
sammensetzung untersucht.  Zu diesem Zweck haben 
sie durch Temperaturerh~hung und AuflSsung eines 
Salzes im Wasser eine Zerlegung der vielfaehen Mole- 
kfile herbeigefiihrt. Diese Entpolymerisierung war stets 
von einer Farben~nderung begleitet, die yon einem 
reinen Blau (dent des Kupfervitriols) zu einem sehwachen 
Griin (dem des Eisenvitriols) fiihrte. Hiernaeh seheinen 
die vielfachen Mlolekiile des Wassers blast und die ein- 
fachen gri~n oder gelb zu sein. (J. de elffm, phys. lO, 
416, 1912.) Mk. 

Einheitllehe Faehansdriieke im Flugwesen. Der im 
Jahre  1907 yon dem Deutschen Luftschi i ler tag ein- 
gesetzte SprachausschuB hat  yea der ihm t ibertragenen 
Auigabe, ftir die zahlreichen neuen Begriffe der Luit- 
fahrt  treffende Ausdrficke vorzusehlagen, neuerdings 
einen Teil zum Abschlul~ gebracht, n~mtich die Auf- 
stellung yon F~ch~usdriicken im Fhegwesen. Es 
handelte sieh dabei nicht Mlein um die Beseitigung un- 
nStiger FremdwSrter, sondern vielmehr um die Fest- 
legung einer verst~ndigen aeronautischen Terminologie 
fiberh~upt. Es mul]ten neue Ausdriicke gesehaffen wer- 
den, teils unter besonderer Anwendung schon vorhan- 
dener WSrter, teils uuch unter Pr~gung neuer Ausdrtieke. 
Zu diesem Zweck war jedesmal zun~chst eine scharfe Ab- 
grenzung der einzelnen Begriffe gegeneinander erIorder- 
lich, und gerade hierin lag die Hauptschwierigkeit der 
Aufgabe. Dem namentlich yon Faehsehriftstellern ge- 
~tui]erten Wunsche nach Abwechslung wurde durch h~tu- 
fige Aufstellung mehrerer Bezeichnungen fiir ein und 
denselben Begriff Rechnung getr~gen. Die ,,Deutsche 
Luftfahrer-Zeitschrift" verSffcntlicht eine ausftihrliehe 
Zusammenstellung der neuen Ausdriicke, die dem Deut- 
schcn LuftfM~rertage bei seincr Tagung in Stut tgar t  zur 
Genehnfigung vorgelegt wurden. Es seien hier einige 
der wichtigsten Ausdriieke wiedergegeben. Es heil~t 
also in Zukunft Flugzeugfiihrer oder Flugfiihrer, ~ber 
nicht mehr Pilot, ferner Flugmeister  und nicht Chef- 
pilot, und selbstverst~ndlich nicht Aviatiker, sondern 
Flieger. Die Passagiere erhalten den Namen Fluggiiste 
oder Mitf l ieger;  der FlugkSrper besteht aus dem Rumpf 
oder Fahrgestell (nicht Chassis!), ferner aus dem Trag- 
deck und der Steuerung. Er  ist mit  Flugzeugstoff be- 
spe~nnt (nicht mit  A eroplanstoff!) und hat einen Tre~ber 
(nieht PropellerI).  Der Flieger wird in Zukm~ft einen 
Gastfhtg unternehmen (nicht Passagierflug!),  und er 
kann dabei eine Welth6chstleistung aufstellen, nber 
keinen Weltrekord mehr. S. 

Neuartige Bleiakkumulatoren. Die Wirksamkeit  
und Lebensdauer der Bleiakkunmlatoren h~ngt be- 
kanntlich in hohem Mal~e yon der Besehaffenheit 
und der Poroslt~t der verwendeten Bleiplatten ab; je 
grSl]er deren nutzbare Oberfl~che ist, desto mehr Elek- 
trizit'~t kann man in ihnen aufspeiehern. Den mehr- 
jiihrigen Versuchen des dEnisehen Physikers Professors 
Hannover in Kopenhagen ist  es nun, wie er in einer der 
letzten Sitzungen der D~nisehen Natnrwissenseh~ftliehen 
Gesetlsehaft mitteilte, gelungen, ]\Ietallplatten vou einer 
bisher noch nieht erreichten Porosit'~t herzustellen. Er  
beobachtete, dab bei der Abkiihlung einer ~us 96 Teilen 
Blei and 4 Teilen Antimon bestehenden gesehmolzenen 
Legierung zuerst kleine waehsende Bleikristalle er- 
starren, wghrend der Inhal t  der zwisehen ihnen tie- 
genden K~n:,tle erst  bei 2260 test wird. Umgekehrt  
sehmilzt bei der Wiedererhitzung der Legierung zu- 
n'~ehst der Inhal t  dieser" Kaai~Ie. Vc*enn man nun die 

Mefallplat|-e bei dieser Tcmpcratur in einem erw,trmten 
Ofen zentrifugiert,  gelingt .es, den Inhalt  der Kan~le 
tte, rau, szusehleudcrn, so dal3 eine porSse Bleiplatte zuriiek- 
bleibt. Anfangs bildeten sieh in der Plat te  infolge des 
Druekes :Risse, dies l[il]t sieh jedoeh verhindern, indem 
man die Plat te  in eine Eisentasche einschlieBt, deren eine 
Seitenwand arts Messingdrahtnetz besteht, dureh die das 
fliissige Metall heraustreten kann. InnerhMb yon seehs 
Minuteu gelang es, mehrere soleher peruser Pla.tten ant 
einmal zu erzeugen; jede Plat te  begaB Millionen feinsler, 
nur mit  dem 5'[ikroskop wahrnehmbarer Poren. Die 
Oberfl~ehe des Bleis wird bei dieser Behandlung fiinfzig- 
real grSf~er, als sie im urspriinglichen Zustand war, 
w~hrend man bisher dureh Ausbohren von Liichern die 
Oberfl~ehe nur um das Achtfache vergrSBern konnte. 
Versuche der d'~nischen Staatsbahnverwaltung haben, 
wie die ,Chemiker-Zeitung" berichtet, ergeben, dal] die 
Kapazit~t eines Akkumulators bei der Anwendung dieser 
Plat ten um das Vier- bis Ffinffaehe steigf. Aueh Zink, 
Silber sowie andere Metalle lassen sich nach diesem Ver- 
fahren in eine hSehst porSse Form fiberffihren, und man 
kann diese Plat ten zum Fil t r ieren sowie zu vielen an- 
deren tectmisehen Zweeken verwenden. S. 

Eine Briefmarken-Aufklebemasehine. W~hrend bei 
uns das Aufkleben der Briefmarken ~uch in 
groBen Gesch~ften noeh in der altgewohnten Weise mi~ 
der Hand vorgenommen wird und jede M~trke einzeln 
abgerissen und aufgeklebt wird, benntzt  man in England 
uud in Amerika sehon seit einiger Zeit sehr praktische 
Maschinen, (lie das gauze Gesch~ft des Markenaufklebens 
selbstt'~tig verrichten, wodurch viel Zeit erspart  wird. 
Eine solche Maschine, die sich in England gut bew~hrt 
hat, wird in der , ,Werkstat ts tedhnik" n~her beschrieben. 

Der Apparat  hat ungef~ihr die GrSl~e einer Schreib- 
maschine u n d i s t  so einfach gebaut, daf~ er ohne jede St~J- 
rung arbeitet. Man legt den Brief, der mit  einer tdarke 
beklebt werden sell, auf einen kleinen an der Masehine 
angebrachten Block, und zwar an eine durch eine Leiste 
genau bestimmte Stelle, und drtickt einen Hebel nieder. 
Hierbei wird die eine Ecke des Briefumschlages ange- 
feuchtet, die Marke aufgelegt und festgedriickt. Gleich- 
zeitig wird die abgerissene Marke yon einer kleinen Ee- 
gistr iervorrichtung registriert ,  so dab Untersehleife 
durch das die Maschine bedienende Personal kaum vor- 
kommen k6hnen. Es wird stets ein ganzer Bogen Brief- 
markeu auf einer Belle in der Maschine aufgewickelt, 
alles andere besorgt die Maschine you selbst. Bei jedem 
I{ebeldruek wird die Walze um eine Markenbreite vor- 
w:~rts bewegt, und gleichzeitig werden zwei ~iesser 
niedergedrfickt, die die Marke absehneiden. Der Appa- 
rat unterseheidet sich yon 51teren '~hnliehen Masehinen 
namentlieh dadureh, dab jede entnommene ~ a r k e  re- 
gis tr ier t  werden kann, und dab ferner die Marken in 
ganzen Bogen eingelegt werden kSnnen, wodurch die zeit- 
raubende Arbeit  des AbreifIens einzelner Streifen ver- 
mieden wird. S. 

Beriehtigung. 

In  dem Aufsatze ..Sedimentpetrographie im Dienste 
der PalSogeographie" yon Andrde (Heft 8) mul~ es S. 190 
links heii]en Z. 31 v. u. Zusammenvorkommen ansta t t  
Zustandekommen und Z. 20 v. u. angesehen ans ta t t  
ubgesehen. 

In der Besprechung des Buehes v. Linden, Die 
Assimilationst[~tigkeit der Schmetterlingspuppen (tteft  9) 
muB es S. 221 Z. 36 v. o. und S. 222 Z. 24 v. u. heiBen 
Kohlendioxyd ansta t t  Kohlenoxyd. 

Fiir die Redaktion verantwortlich: Dr. Arnold Berliner. Berlin W. 9. 


