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Inde~ geht Deecke nieht  so welt, dab er die Grenze 
zwischen ~ilterem und jiinfferem LiiB aufg~tbe. Der 
j i ingere L~il] i s t  vor ~llem ,,heller, feiner, kalkreicher,  
loekerer, riihriger, sand~trmer". ,,Zwischen beiden 
mull eine l~ngere Pause  in der Staubbewegung einge- 
t r e t en  sein." 

Die Zweiteilung des L(isses finder der Verfasser 
wieder in einer al lgemeinen Zweigliederun~ der eis- 
zeitlichen VorgRnge auf der Erde. Indem er drei, ja 
vier  Eiszeiten ftir viillig ~Toothetisch hiilt, gl iedert  
er die Eiszeit  zun~chst  in e inen Maximalvorsto~, tier 
Deutschland im Norden his zu den Mittelgebirgen,  yon 
den Alpen aus his an den SchwRbischen und Schweizer 
J u r a  erfaBte; dann erfo!gte ein l~iickzug, in dessert 
Begleittmg zu~,leieh eine Einsack.u~ng d~s Ostseegebie- 
tes mit  gleichzeitiger Fa l tung  er folgte ;  in diese Zeit 
fal l t  auch dex Einbruch  ,des Bodenseegebietes und die 
Erneuerung  der vulkanisehen T~itigkeit im Rheini- 
schen Schiefergebirge. E r s t  nach diesea Ereignissen 
erfolgte ein neuer, doch weniger welt  sich erstrecken- 
der Vorstol] des Eises einm,~l his m~r balt ischen End- 
mor~ne, ia  Siiddeutsckland bis zum Bodenseegebiet.  

Die Unterbrechung der  LiiBbildung zwischen ~tlte- 
rein und ji ingerem LSB fal l t  also zusammen mi t  der 
Zeit ,ge~ia,~s%er Ei,sbedeckung ~nd ~usgedehnteren tek- 
tonischen Bewegungen. ,,Dies ges ta t t e t  mi t  einem 
gewissen Recht, alle dvei Erscheinungen urs~lchlich zu 
verbinden."  

So verlockend auch dieser Versuch einer Z~veitei- 
lung der eiszeitlichen Erscheinungen ist, so mui~ doch 
darauf  Bedacht genommen werden, da~ durcha,us nicht  
a]le Forscher der  ~ei ;nung Deeckes beipfLichten, da[~ 
JunglSB und letzte Eiszeit  zeitlich zusammenfallen. 
Viele g lauben Beweise dafiir zu haben, dab Gesteine 
der le tzten Vereisung den JungIiiil so~ar iiberlagern, 
also j t inger sind; dal~ der :L~B die Niederterrnsse mei- 
det, l[iBt sich eher mi t  dieser Anschauung in Einkl~ng 
bringen,  als mi t  jener,  die auch Deccke ver t r i t t ,  dab 
die Niederterrasse als Ursprungsgebie t  des Liisses von 
diesem selbst unbedeckt geblieben sei. Sollte sich die 
Ansclmuun,~ yon einem hSheren Alt~er d ~  L ~ s ~ ,  als 
es ,die letzte  Eiszei t  besitzt ,  durchsetzen, so witre damit  
ei~em gewiehtigen C~liede der Schlu~ folge:r un,gen 
Deeckes die Kra f t  .entzogen. 

Der Verfasser  k i indigt  eine eingehendere Behand- 
' l u n ~  dieser ~uletzt  angedeute ten Beziehungen an, die 
den Gegenstand' eines 'besonderen Aufsatzes bildeu 
sell. W . K .  

Brauehen wir eine Rassehyglene? Unter  diesem 
Titel  gibt  W. Schallmayer, der Verfasser des Werkes 
, ,Vererbung und Auslese in  ihrer soziologlschen und 
polltischen Bedeutu~g" neuerdings einen t?berblick 
iiber di~se Disziplin, ihre Grund.lagen und Ziele (Leip- 
zig, Repertoirenverl~g).  In  einer Zeit, deren Er- 
schi i t terungen auch vor unserem kostly~rs?~en Besitze, 
dem un Menschen, n icht  Hal t  maehen, verdieaen Schall- 
mayers kurz  gefa~te, aber  a11es Wesentliche bertick- 
siehtigen4e Darlegungen hohe Beachtung. I h r ,  I nha l t  
li~Bt sich kurz  in fol~end:e S~tze zusammenfassen: Die 
verbrei tete  An~chauun~, da0 Ku l tu rna t i enen  notwendig 
dem lqieder- und  Unte rgange  entgegengehen miiSten, 
da~ "sie wie das Individuum reiften, a l ter ten und ab- 
stiirben, ist  i rr ig,  denn lqationen haben im Gegensatze 
zum Einzelnen keine organisch bedingte Lebensgrenze. 
Sis sterben keinen Alterstod, sondern hiichstens einen 
durch lfuBere Einfltisse ~ Krieg, Naturkatas t rophen,  
~oziale und kulturel le  Wandlungen  - -  herbeigefiihrten. 
Unbewiesen bleibt  auch .die Auffassung, dab die hohe 
Kul tu r  aa  sich die ~ta~et i icht igkei t  verbrauche und so 
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zur Entar tung  ffihren miisse. Falsch is t  endlich die 
gegenteil.ige, unter  tIin~v~is auf die Zuna:hme der K~r- 
pergr(i~e un.d die vervollk~mmn,ete geistige Begabung der 
modernen KulturvSlker  ge'~u6erte Amsch.auurLg, dab die 
Gefahr einer Ra,sseentartung i lberhaupt  n icht  bestehe. 
Die angeftihrten Merkmale betreffen ja  nur  die onto- 
genetische Entwicklung des Indi, viduums und s ind nur  
d~rch giinstigere iiul~ere Bed~,ngtmgen verursacht .  

Wenn demnach in un~erer Zeit sine Sicherung ged'eih- 
licher Rasseentwick~u,n$ erfor.der]ich erscheint,  so ha t  
alas sei:ne Ursaehe in  ffer neuzeitlichen exzessiv iutellek. 
tuellen, das Rasseiuterease zugunsten des Individual-  
i.nteres~es benachteiligenden Entwicklunff, die stSrend 
in die nati ir l ichen Grundlagen des Ra~segedeihens ein- 
gre i f t  und den quantitati .v re~ul~ierenden Gcschlechts- 
trieb wie die qual i ta t ix  r~gutiereade nati~rliche Aus- 
less w,illkiirlich :,in.alert. Jener  ha t  eine Machteinbufie 
erfahren durch den modernen freiwilli,ffen Verzicht  aaf  
Nachkommenschaft  und noch mehr  durch ihre  kiinst- 
liche Verhinderung,  was sich in der Gebur tenabnahme 
und ~ t ro tz  kul turbedingter  s inkender  Sterblichkeit  
in minderer  Zunahme, St i l l s tand und  endlicher Abnahme 
tier BevSlkerung geltend macht. (Am stitrksten, wie- 
wohl durch die E inwanderung  verschleiert,  in der 
Union, dann folgt Frankreich,  dann in einigem Ab- 

s t a n d e  Deutschland, w~hrend Ostasien durch seinen 
Ahnenkul t  vor Riickgang geschiitzt, sich sei t  Jahr -  
tausenden fleiSi,.~ vermehr t ;  gelbe Gefahr!) Die na- 
tiir~iche Auslcse n,ber erfii.hrt eine Beeintr~ichti~,ng 
dadurch, dal3 die hohe wirtschaft t iche und hygienlsche 
Kul tu r  die kSrperlich wie gei~ti,g Minderwer t igen vor 
s t renger  Auslese schiitzt und so den Ttichtigkeits- 
durchschni t t  herabsetzt  (ungeniigende Lebensauslese), 
dab im Daseinskampfe zwischen deu V~lkern n%ehr 
die kul turel len als die in der ]=ta~e veranker ten  Cber- 
legenhei tsfaktoren den Ausschlag ~geben (ungiin~tige 
Kollektivau~lese), dal3 endlich, well die Erf i i l lung der 
kul turbedingten  Bediirfnisse gewShnlich auf ,Kosten der 
For tpf lanzung geht, gerade die fiir das Rassegedeihen 
wichtigeren, durch die Siebung von J~hrhunder t en  i n  

(len hiiheren BevSlkerunga~chichteu angereicherteu be- 
sab te ren  Individuen sich in geringerem MuSe fort- 
pflanzen (ungiin~tige Fruchtbarkeit~auslese).  Dic~se be- 
st~ndige Selbstausmerzung der Tiichtigeren i i ihr t  zur 
Verarmung der Rasse, die auch s in  dauernder  Aufstieg 
Tiichtiger aus den unteren  St~inden n icht  aufhalten 
ka.nn, well diese ja  dem ,gloichea Geschicke anl~imfalten.  

Die Kul tu r  er,~chlipft al'so - -  nioh~ an sich," 
~ondern wofern sie zur Fruchtbarkei tsbeschr~inkung 
fi ihrt  - -  den in Zeiten ger ingerer  Ku l tu r  durch natiir- 
liche Auslese erworbenen Vor ra t  an Rassetiichtigkeit .  
Die Wiederheratel lung des gestiirten Gleichgewichtes 
kann  nur  dadurch erfolgen, dab die Intel l igenz nicht  
wie bisher nu t  individualistksche und soziale, die staat- 
Hche Ge~ellschaft fiirdernde Ziele verfolgt, sondern auch 
dem Interesse  der Rasse dient. Sis mu[3 eine der so- 
zialen Moral entsprechende generat ive  Moral und einen 
bewuBten :Rassedienst anstreben.  Dieser s~ellt die 
na t i i r l iche  Grundla~e des l~assegedeihens wieder her 
durch quant i ta t ive  und qu~alitati~e Bev~ilkerungspolitik- 
Jene  bek~4mpft die Sterblichkeit ,  insbeson&ere die der 
S~lugliage, und den Geburtenri ickgang, diese sucht die 
ontoffenetlsche Entwickluag  des Indlviduums rasse- 
gtinstig zu gestal ten (Euthenik) un~ d~e phylogenetische 
des Gemeinwesens durch die Herbeif t ihrung geeigneter 
Au~lese zu fSrdern (Eugenik).  Der Euthen ik  dienen 
Hygiene und Sozialpolitik; die Eagenik  aber sucht 
du tch  Fe rnha l tung  yon Keimgi t ten  den Tilcht~gkeits- 
durchschni t t  der Fortzupflanzenden zu heben (dutch ~e- 
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kiimpfung des Alkoholismus und der" Geschlechtskrank- 
heiten) und die tier Fortpflanzung widri,gen Sch~dlich'- 
keiten, d.enen ger~de die Ttichtigeren ausgesetzt sind, zu 
beseitigen (durch wirtschaftliche Aufbesserungen, Er- 
zi.ehungsbeitrttge usw.). Nicht nur Kulturgut, senders  
ungieick wertvoileres organisches Gut ist uns zu leih- 
weisem Cxebr~tuch anvertraut .  Es zu wahren unc~ ge- 
mehrt  un,seron Naehkammen ztt hinterla~sen, erford'ert 
die R~ts~enmoral'. B. Brandt. 

Untersuehungsfahrt  des Reiehsforsehungsda,mpfers 
.Poseidon" in das Barentsmeer im Jus t  and Juli  191~. 
Eine der w ichti~sten Aufgaben d er K~mmi~sion ftir 
internationale Meeresforschung, .dfie ihre Arbeiten 1902 
~ufna.h~m, i,s% ~d~ie ,~rforderiichen D~ten zu ei ner Grun,d- 
lage ftir internationule ~bereinktinfte aufzubringen, 
die SchonmaBregeln gegen t2berfischung un,d' Ver- 
anstaltungen zur Hebung der Fischerei betreffen. Da 
die Scholle yon der Grtmdnetzfischerei mit  Dampfern 
in verL~ltni.sm~flig grkBerer Men~e gefar~gea wir4 ~ls 
ein anderer Fisch, war die Frage, ob eine t2berfischung 
des Schollenbe~tandes in tier Nordsee drohe oder be- 
felts bestehe, brennen,~ geworden. Es sind~ daher sei~ 
1908 4ie Unt, ersuchungen tiber die Scholle und die 
Scholl:enfischerei in den Vorder.gruncl getreten. Der 
Direktor ,der Bio[ogischen Station ia  /-Iel~gol~ad~ Ge- 
hei.m.rat Hcincke, wies b~!.d .da.rauf his ,  dub eine Lk- 
~ung der tJberfi.schungsfraf, e nur mkglich sei, wenn die 
Uatersuchungen sick nicht auf ,die schon so lange un4 
so s ta rk  ,"oeiischte Nordxee beschrEnkten, senders  such 
auf erst  kurze Zeit von der Grundnetzfi~cherei be- 
arbeitete Meeresg'ebiete ~tusgedehat wtirden, wie d, ie 
Islaadsee und besonders &as "Barentsmeer, in dem die 
nenere Grundnetzfischerei mit Damp.fern erst im 
Jahre  1905 begann. Sie t raf  ,&amals hier veto 
MenseLen noel  fast vkllig unber4ihrte Fi~ch~grtinde an, 
und ihre er~sten, aui~erordentiich 'reichen FEnge mit 
sehr zahh'eich.en groBen Fi~cben, ~a~me,ntl, ich Schollen, 
bekund, etea eine Ur,~prtingliehkei~ des Fisehbestandes, 
wie sis in den nordeuropEischen Meeren sonst nirgends 
mehr a~.getroffen wurde. Einen wissenschaftlichen 
Bewei*s hierftir lieferten die Altersbestimmun~en tier 
Barentsmeer/is.che, die IIeincke zuerst in den J ahren 
1909/10 an einer gr52eren Zahl von SchoHe,n au~ftii~- 
rea konnt.e un.c[ ihr Vergieich mit entsprechendeu Be- 
stimmungen an Nordseeschollen. Es zeigte sich, d:aB 
die ,Schoilen im B.aren~meere ein welt hSheres 2alter 
erroi~ct~en (his zu 50 Jahrea  unc[ me,x) als i.n irgenS- 
ein.em and:eren europ:,tischen Meere, im besonderen 
aber eine viel hShere mitt4'ere Lebens&auer haben ~ls 
in der Nord~see. Das hSckste an ei.ner Nord~eeseholle 
bi~h'er fe~stgestelite 2klter i.st 38 Ja/hre gegen 52 im 
Barentsmeere. ,Schollen im Alter yon 30 .und mehr 
Jahren sincl .abe.r in ,d.er Nord~ee so uuSerordentlich 
selten, dab davon unter den gr6Beren Schol,len yon 
30 em KSrp.erl~nge an auf 10000 Sttick hSchstens 
2 kommen, im Barentsmeer dagegen mindestens 2000. 
Da aber die Barenbsmeerscholien kmgs~mer wachsen~de 
Arten sind a~s die der No~d~ee, ist  anzan~hmen, 
dab tier anfgeh:,'tufte B est~an, cl aa grol]en s i tes  Sckotten 
nach dem Einsetzen einer starken Gru.n.dnetzfi.scherei 
sehr b~I.d versehwinden und &ann eine t~berfisch.ung 
hier neck schneller eintreten wird als in d, er Nordsee. 
Hi,ernach erii~fnete eine wissenschaftliche Erforschung 
des Nutzfischbest.an~es des Bareatsmeeres gute Aus- 
siehten .auf eine Lk~ung des tIberfi~chungsproblems: 
Ftir den Sommer 1913 wurde yon der I)eutschen 
Wissensehaftlici~en Kommission ftir die inter nations:le 
Meeresforschung eine U, ntersuch,u,ngsfabrt des Reichs- 
forschungsdampiers ,,Posei'don" nach dem Barents: 
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meere beschlassen, deren Ausftihrung i,m einzelnen 
O~er Bielogisch,en Anstal t  auf Helgoland iibertragen 
wurde. Die Leitung der Fahr t  und ,der bio'.ogischen 
Arbeiben hatte Prof. Mielck, .die Lydrographischen 
Arbeitea ftihrte Prof. Ruppin aus. 

Vard5 wurde der Sttitzpunkt der UatersucL.ungr 
Die erste Fahr t  veto 21. bis 28, Jun~ 1913 ftibrte 
nach SO an der Murmanktiste entilang nach Kap 
Kaain and in etwa 100 sm Abstan4 von der Ktiste 
zurtick nach Vardk. Die zweit, e Fahr t  veto 30. Juni  
bis 11. Juli  brachte zunEchst Untersucbungen im 
Ktistengebiet 5stlich tier Rybatschihalbinsel, sodann 
einen Vorstos nach Nor~d:en bis 72055 , 1#, 39019 ' O. 
Diese Fabr t  lieferte einen Querschnitt ~urch das 
ganze Gebiet und ebenfalls die Rtickfahrt nach Kap 
tkanin. Die dri t te Reise tom 23. ])is 25. Juni  ftihrte 
wieder in die Gegend yon Kap Kania.  Die Reisen 
ers t reckten  sich somit fiber dan Gebiet 67�89176176 
31o--45o0. 

Die Bearbeitung des gewonnenen Materia.ls wurde 
durch 4.ea Krieg ~tark verzkgert. Es lieges j etzt vor: 
1. ]ili:nleitung, Rei~sebericht un4 A t~szug sue dem Tage- 
buch yon W. Mielck (Arbeiten der Deutschen Wissen- 
schaftlichen Kommission fiir di~e internation~'.e 
M eeresforschan-g B. Nr. 23, Ol, denbur.g i. Gr. 1917), 
worin auek eine ,o~usftihrliche Einftihrung .in die Kennt-  
nisae des Untersuehung~gebietes ~nd. ein Abschnit t  
tiber &as Leben d.es Barentsmeeres nach den a uf .der 
Fahr t  angestellten Beobachtungea ,enthalten int. 
2. Die ttydrograpLie des Barentsmeeres im Sommer 

- 1913 yon E. Ruppin (Arbeiten der Deu~chen Wissen- 
schaftlAchen Kom.mi.ssion ftir .die internationale 
Meerosforschung A. Nr. 12, Old enburg i. Gr. 1919). 
Im ullgemeinen konnten die Beobachtungen und 
Schliisse yon Knipowitsch aus dem Jahre  1905 be- 
sti~tigt werden. Weitere" Abhandl:ungen werden folgen. 

B .  Sch. 
Die direkte %rerwendung yon rohem GaSwasser  

zu Diingezweeken bespricht Dr. Kayser im Jour'nal 
ftir Gasbeleuchtung Bd. 61, S. 121. Durch den 
SchwefelsEuremangel w:dhrend des Krieges wurde die 
Frage nahegelegt, ob das roLe Gaswasaer nicht direkt 
zum Dtingen verwendbar sei. Es ist h ierbei jedoch 
zu ber(ieksiehtigen, dab das rohe Gaswas~er eiae Reihe 
von Stoffen enth:,ilt, die den Pflanzen sch'~dlich sin(t, 
wie z. B. Rhodan- und Cyansalze, Phenole, Pyridin-  
bases und Naphthalin. Letzteres .ist an zich zwar ein 
neutraler Kkrper, doch verstopft es die Pores  der 
Pflanzen. Voa ntitzlichen Beatandteilen des Gas- 
wassers ist in ers ter-Linie  das A~:mvnia!: zu nennen, 
ferner die Kohlens~iure, die die allzu rascLe Ver- 
ftiichtigung des Ammoniaks verzkgert, und schlieiMich 
die verschiedenen Sch~wefelverbindungen, die im Boden 
letzten Endes alle zu Sulfat oxydiert  werden. Die 
sch:,tdlichen Stoffe, n~tmentlich das llhodanammonium, 
sind, trotzdem sie nur in sehr ger'inger Menge i m  
C~aswasser vorkommen, nicht saber  acht~ zu la~sen. 
Info[gedessen darf rohes Gaswasser nicht zur Dtingung 
der. Pflanzen, sondern :,[hnlich wie such die Jauche, 
nur zur I)tingung unbebauten Bodens verwendet wer- 
den. Ferner  kommt es fiir die Wiesendtingung nach 
dem letzten Schnitt  in Fraq, e. SchlieBlich kann man 
suck das Ga~wa~ser m.it trockenem Torf zuaammen 
oder mit anderen Materialien auf Mischd[inger ver- 
arbeiten, doch s i n d  hiermit  erhebliche Ammoniak- 
verluste verbunden. Der Erfolg der Dilngung mit  
roLem C,~swa.sser hii.ngt nooh yon einer Reil~e anderer 
F aktor~e,n ab, so v o n d e r  Art  des Bodens tm, d~ yon dem 
Wetter. Die sch':idlichen Bestandteile des Gaswassers 


