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der Ernhrung durch Blutsaugen einerseits und der Organisation
der Mcke andererseits Ein Leugnen solchen Zusammenhanges
wrde gegen jedes, auf die Gesetze der Wahrscheinlichkeit ge-

grndete Denken verstoen. Wir wissen nichts ber die Ursache

der Entstehung solchen Zusammenhanges. Wir sind jedoch wie

schon gesagt davon berzeugt, dass die Organisation unter dein

Einflsse der Lebensweise (der Umwelt) allmhlich entstanden ist.

Daher erlangen wir die Gewissheit, dass durch das Studium jener

Beziehungen wir imstande sind, kennen zu lernen, wie die Natur

ihre kompliziertesten Aufgaben lst.

Eine weitere Gruppe von Beziehungen ergibt sich auf Grund
von folgender Tatsache: Alle Tiere, die gleich der Mcke Blut

saugen (um bei unserem Beispiel zu bleiben), besitzen auch eine

entsprechende Organisation. Werkzeuge, geeignet, die Haut des

Wirtes zu durchbohren und Blut zu saugen, Sfte, um die Blut-

gefe zu reizen und Blutgerinnung zu verhindern. Trotzdem aber

stets das gleiche erreicht wird, die Mittel, durch welche dies ge-

schieht, sind fast in allen Fllen verschieden. Die Natur bedient

sich mannigfaltiger Mittel, um ein und dasselbe Ziel zu erreichen.

Aber gerade das Studium dieser Mannigfaltigkeit lehrt uns das

Knnen der Natur in seinem vollen Umfange kennen.

Das Material, mit dem die Natur arbeitet und die Art und

Weise, wie sie es umformt, lernen wir durch die vergleichende
Anatomie kennen. Was aber die Natur hiermit erreicht, uns dies

zu zeigen, ist Aufgabe der vergleichenden Physiologie.

Francois Maignon, Prof. de Phys. l'Ecole nationale

veterinaire de Lyon. Recherches sur la toxicite des

matieres albuminoides.
Akademie der Wissenschaften in Paris. Preis Montyon (2500 Fr.) fr 1915.

Berichterstatter: Chauveau und Dastre.

In seinem Bericht fhrt der erstgenannte Berichterstatter aus:

Er fhle sich deshalb veranlasst, die Arbeit von Maignon vorzu-

schlagen, weil er von Anfang an die Versuche verfolgt habe, ber

deren Wert und die groe Arbeitsleistung des Autors gut unter-

richtet sei. Auerdem sei es fr ihn eine gewisse Pflicht gewesen,
da er auf Grund frherer Untersuchungen anfangs der Arbeit ab-

lehnend gegenber gestanden habe. Ergnzende Untersuchungen,
welche M. begonnen hatte, seien leider durch den Krieg unter-

brochen worden. Vor Antritt seiner Stellung in der Armee habe
M. nicht die Zeit gehabt, seine Aufstze weiter auszuarbeiten, so

dass, obgleich drei Abhandlungen in Betracht kmen, nur eine vor-

gelegt werden konnte. Im Verlauf seiner Untersuchungen verglich
M. die verschiedenen Eiweistoffe miteinander bezglich ihrer Be-
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deutung, welche sie als Trger des unentbehrlichen Stickstoffes fr
die Ernhrung htten. M. erkannte, dass in der Tat die ersten

Ergebnisse von einer wesentlichen Giftigkeit der Eiweikrper das

Richtige getroffen htten. Die Art der Giftigkeit aber sei eine

ganz andere als jene der Urede, in welche sich aller Nahrungs-
stickstoff umwandle, nachdem er durch direkte oder indirekte Um-

wandlung der Nahrungskrper frei geworden sei. Er wolle gleich

bemerken, dass es sich nicht um Zuflligkeiten handle, wie das

Hineingelangen in den Verdauungskanal von Eiweikrpern, die

sich schon verndert htten und infolgedessen Gelegenheit zur Ei-

weivergiftung (Botulismus) gben. Wurde der Nahrung, welche

aus Protein bestand, ein geringer Teil von ternren Nahrungs-

krpern (Kohlenwasserstoffverbindungen oder Fette) zugesetzt, so

blieb bei den Kontrolltieren jede schlimme Folge ans, und keinerlei

Vergiftung trat ein. Sie konnten sich lange Zeit im Nahrungs-

gleichgewicht halten. Wurden die ternren Komplemente aber

weggelassen, so konnte das Nahrungsgleichgewicht nicht aufrecht

erhalten werden. Alle Eiweikrper zeigten sich als unbefhigt

dazu; ohne die ternren Komplemente sind die Eiweikrper durch-

aus nicht imstande, das Nahrungsgleichgewicht aufrecht zu erhalten.

Es hatte dies schon bezglich der Gelatine Magendie in seinen

grundlegenden Versuchen nachgewiesen, aber zu dieser Unfhigkeit
kmen noch auerdem in gewissen genau bestimmten Fllen Zeichen

einer mehr oder minder schweren Vergiftung. Bei den Versuchen

des Autors erfolgten sie im Verlaufe des regelmigen Stoffwechsels

und unterschieden sich scharf von den toxischen Wirkungen, die

sich infolge der Retention von Zersetzungsprodnkten zeigten, die

whrend des Stoffwechsels im Organismus selbst gebildet waren.

Als Versuchstier diente die wTeie Ratte. Zuerst wurde Eier-

eiwei als Nahrung gegeben; es zeitigte dies Verfahren die inter-

essantesten Ergebnisse; dieselben seien ganz besonders geeignet,
die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. An erster Stelle

seien die zahlreichen Versuche zu nennen, welche M. dazu fhrten,
eine Stufenleiter der Proteinsubstanzen aufzustellen, je nach ihrer

Fhigkeit, das Leben der weien Ratte als einzige Nahrung lngere
oder krzere Zeit zu unterhalten.

Das Hhnereiwei wurde in Pulverform, so wie es in den

Handel kommt, ohne jede weitere Vorbereitung verfttert. Das

Fleischpulver (Muskeleiwei) wurde vorher mit Wasser, Alkohol

und ther nacheinander ausgezogen, mit letzterem allein das Fibrin

und das Casein.

Neben der Verabreichung jeder Substanz in Pulverform, wurden
kleine Kgelchen gegeben, denen Mineralsalze beigemischt waren,

um einer Verarmung des Organismus an Salzen vorzubeugen und

doppelt kohlensaures Natron, um berschssige Sure zu binden.

Es wurde nicht jedem Tier eine bestimmte Menge Nahrung zuge-

messen, vielmehr konnte jedes Tier fressen so viel es wollte. Keine

der vier Arten von Eiweiproteinen war, wie oben gesagt, im Stand,
das Nahrungsgleichgewicht zu erhalten, dagegen blieben die ein-
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zelnen Versuchstiere sehr verschieden lange Zeit am Leben, je nach
der Art der Eiweinahrung, welche sie erhielten.

1. Die Ratten, welche mit Hhnereiwei gefttert wurden,
lebten durchschnittlich 8 1

/.; Tage; der Gewichtsverlust betrug im
Durchschnitt 31%.

2. Die mit Fleischpnlver geftterten lebten 19 Tage bei einem
Gewichtsverlust von 39 %.

3. Bei der Ftterung mit Fibrin war die Lebensdauer 21 Tage;
der Gewichtsverlust 41%.

4. Bei der Ftterung mit Case'in endlich lebten die Tiere bei-

nahe 38 Tage; ihr Gewichtsverlust betrug 35%.
Es ergibt sich daraus, dass bei ausschlielichem Eiweiregime

das Eiereiwei die weien Ratten viel rascher zugrunde gehen lsst,
als alle anderen Proteine, und zwar ist das Albumin doppelt so

schdlich als das Muskeleiwei und das Fibrin, viermal so schdlich
als das Casei'n. An diese Konstatierung der wichtigen Tatsache ist

eine Tabelle angeschlossen, welche erlutert, wie in den verschie-

denen Jahreszeiten die Ftterung im ganzen mit 30 Rationen Albumin

vertragen wurde: sie reicht von Mai 1913 bis Mai 1914. Es geht
daraus hervor, dass die Maximalzeiten des berlebens sowohl in

den Sommer wie in den Winter fallen; im August waren es 20 Tage,
im Januar 22 Tage. Ebenso fllt das Minimum in den Frhling
.sowohl wie in den Herbst. Es betrug 4 3

/ 4 Tage im Mai. im Ok-
tober 5 Tage. Man ist berrascht zu sehen, wie kurz die ber-

lebensdauer bei reiner Eiweikost im Frhjahr und im Herbst aus-

fllt. Es lsst diese Erscheinung der auffallenden Verkrzung der

Lebensdauer ohne weiteres an eine Vergiftung denken. Diese An-
nahme wurde leicht besttigt, als man die Dauer des Lebens bei

reiner Eiweidit und Wasserdit, bei welch letzterer die Todes-

ursache Erschpfung war, miteinander verglich. In jedem Fall

ergab sich, dass die Kontrolltiere, welche nur Wasser erhielten

und schlielich an Erschpfung zugrunde gingen, viel lnger lebten

als die mit reinem Eiwei geftterten Tiere. Die Folgerung, dass

eine Vergiftung vorlge, fand ihre weitere Besttigung in der

Symptomatologie. So zeigten die Beobachtungstiere whrend der

genannten Frhjahrs- und Herbstperioden ein durchaus normales
Verhalten fast whrend der ganzen Zeit ihres Lebens. Pltzlich
aber geriet das Tier in Erregung und verfiel sodann in ein brsk
einsetzendes Koma; die Atmung wurde ganz unregelmig und der

Tod trat in durchschnittlich 56 Stunden ein. Die Eiweivergiftung
betraf also das Zentralnervensystem. Die Vergiftung endigte so

rasch mit dem Tod, dass anatomische Merkmale der Vergiftung
durch die Nahrung nicht zur Ausbildung kamen, weder in der

Leber noch in den Nieren. Sie fehlten indes nicht gnzlich.
M. will spter die hauptschlichsten Fakta wiedergeben; er

sammle eben die Degenerationserscheinungen, welche sich an der

weien Ratte und am Hund zeigten, wenn dieselben ausschlielich

mit Muskelprotein ernhrt wurden, im Vergleich zu den Tieren,

welche nur Eioreiwei erhielten.
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Mit seinen Ausfhrungen fhre M. einen bemerkenswerten
Fortschritt in die Lehre von der Ernhrungsphysiologie ein. Der
Beweis dafr, dass die reinen Proteine geeignet sind, Erscheinungen
der Vergiftung hervorzurufen, zeige, wie sehr man sich davor hten
msse, dem Organismus allzuviele einfrmige Stoffwechselprozesse
zuzumuten. Selbst in wissenschaftlichen Kreisen sei man zu sehr

geneigt, den Wert der Eiweinahrung zu berschtzen. Die vor-

liegenden Studien htten gegenwrtig deshalb noch einen besonderen

Wert, weil man sie bei der Festsetzung der Nahrungsration des

Soldaten mit Nutzen bercksichtigen knne. Dr. L. Kathariner.

Steinmann, P. und Bresslau, E. Die Strudelwrmer
(Turbellaria).

Monographien einheimischer Tiere. Herausgeg. von H. E. Ziegler u. R. Wolter-

eck. Bd. 5, 8", 380 S., 2 Taf., 156 Textf., Leipzig 1918, Klinkhardt, geh. 1) ML,
geb. 10 Mk.,

Die verdienstvolle Sammlung von kleinen handlichen Einzel-

darstellungen leicht zugnglicher, meist einheimischer Tiere ist durch

diesen Band in glcklicher Weise vermehrt worden. Bisher sind

von berufenen Hnden auerdem Monographien des Frosches,

Kaninchens, der Hydra und Hydroiden, der Weinbergschnecke und

der Tintenfische erschienen. Das Buch stellt, den Absichten der

Herausgeber entsprechend, zwei Typen in den Vordergrund, von

denen Steinmann die Swassertrikladen, Bresslau Mesostoma

behandelt. Beide vorzgliche Kenner ihres Stoffes haben sie zahl-

reiche bisher unverffentlichte Beobachtungen in die Darstellung
mit eingeflochten, die das Buch nicht nur fr den Unterricht, son-

dern auch fr den Fachmann wertvoll machen. Besonders gilt dies

fr die Behandlung der Biologie der Tiere. Auf die Untersuchungen

Bresslau's, die hier zum Teil niedergelegt sind, sei mit einigen
Worten eingegangen. Von allgemeinerem Interesse, auch im Hin-

blick auf phylogenetische Spekulationen, ist, dass der stabfrmige
Darm von Mesostoma bei reichlicher Mstung eine groe Anzahl

Blindscke treibt; bei fortgesetztem Hunger dagegen entstehen

stark reduzierte Tiere, die aber bis zuletzt noch frische Dauereier

bilden knnen, whrend die Trikladen den Geschlechtsapparat zu-

gunsten des brigen Organismus hierbei einschmelzen. Nahrungs-
aufnahme und Liebesspiele werden anschaulich geschildert; vor

allem aber eingehend die Frage nach dem Wechsel von Dauereiern

und Subitaneiern studiert. Hier liegt .bekanntlich ein den Verhlt-

nissen bei Daphnien und Aphiden hnlicher Wechsel vor. Die Pro-

duktivitt der Sommertiere ist jedoch keineswegs so enorm gesteigert
wie bei diesen, und zur Parthenogenese gehen dieselben nicht ber.

Aus einem berwinterten Dauerei schlpft in der Mehrzahl der

Flle, selbst schon zu Beginn des Sommers, ein Tier, das Sommer-
eier in sich entwickelt, aus denen Tiere entstehen, die sogleich
wieder Wintereier legen; aus einem Teil der Eier jedoch entstehen
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Tiere, deren Nachkommen erst eine Anzahl Sommereier bilden,

bevor sie zur Dauereierzeugung bergehen, oder auch solche, die

nur Sommereier erzeugen. So werden in einem Jahr unter Um-
stnden nur zwei Generationen erzengt, eventuell drei, vier und
fnf. Sechs Generationen sind nur in zwei von Hunderten von

Zuchten, die sich ber Jahre erstrecken, aufgetreten und wohl nur
dadurch zu erklren, dass im Versuch die klimatischen Einflsse

ausgeschaltet sind.

Die verbreitete Deutung fr das Auftreten der Dauereier, dass

sie der Art die berwinterung ermglichen, lehnt Bresslau ebenso
wie die Hypothese, dass sie auf eine Art mimetische Anpassung
zurckzufhren sind, ab. Der Wert der Einrichtung beruht in der

mglichst raschen und groen Ausbreitung der Art durch die

Sommertiere. Zeit spart das Tier, indem die Subitaneier sich schon
in sehr jungen Tieren und stets an einem Tag entwickeln, auch

wenn es 50 60 Stck sind, eine geringere Masse Dotterzellen zu

verarbeiten und eine dnnere Schale zu sprengen ist. Bei manchen
Formen sind diese Vorteile nur zum Teil erlangt, ja bei Bothro-

mesostoma gehen beide Eitypen, was Gre, Dotter, Schale betrifft,

ganz ineinander ber, so dass sich sehr wohl ein Bild von den all-

mhlichen Neuerwerbungen rekonstruieren lsst.

Bresslau hat nun auch entsprechend den in den letzten

Jahren so viel diskutierten Versuchen an Cladoceren und auch an

Phythopkthieren experimentell die Frage der Ursachen des Wechsels
von Sommer- und Wintergenerationen untersucht und ist hierbei

zu ganz den gleichen Ergebnissen gekommen, die man schon auf

jenen Gebieten erhalten hatte. Die Annahme, dass hier Selbst-

befruchtung bezw. Wechselbefruchtung der hermaphroditen Tiere

bestimmend wirke, hat sich als nicht zutreffend erwiesen; vielmehr

hat sich auch hier gezeigt, dass in erster Linie innere Faktoren

ausschlaggebend sind, uere Einwirkungen aber modifizierend

wirken knnen. So gehen unter keinen Umstnden aus Dauereiern

stammende Tiere sogleich wieder in Dauereibildung ber, anderer-

seits aber lsst sich das schlieliche Auftreten wohl hinausschieben,
aber nie hintanhalten. Interessante Stammbume illustrieren dies.

Hunger und Klte verlangsamt die Bildung der Subitaneier und
schrnkt ihre Zahl ein, Wrme und gute Ernhrung beschleunigt
und steigert dieselbe. Der Vergleich zweier Kulturen, einer bei

24 26 und einer bei 10,5 16, die gleichmig gefttert wurden,

ergibt dabei, dass die Beziehungen zwischen Temperatur und Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit auffallend genau der van t'Hoff-Ar-
rhenius'schen Regel ber die Schnelligkeit des Ablaufs vieler

Reaktionen entsprechen, indem die Entwicklungsdauer der Subitan-

eier und der Eintritt der Reife fr beide Eisorten durch Er-

niedrigung der Temperatur um etwa 10 ungefhr verdoppelt wird.

Das sttzt die an sich naheliegende Annahme, dass nicht die Klte
oder Wrme unmittelbar wirken, sondern wesentliche chemische

Prozesse beeinflussen.
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Dazu kommt, dass auch zur Biologie der Planarien Stein-

mann viel Originelles mitteilt, eingehend die Sinnesttigkeit, Auto-

tomie, Regeneration, die Missbildungen und kologie der Tiere ab-

handelt, so dass das Buch wirklich zu einem lebendigen Abbild

der kleinen Gruppe wird und ihm eine weite Verbreitung nur zu

wnschen ist. P. Buchner (Mnchen).

P. Buchner. Praktikum der Zellenlehre.

(Sammlung naturwissenschaftlicher Praktika. Bd. 5. Oktav, 336 S. mit 160 Abb.

Berlin 1915. Gebr. Borntrger.)

Der vorliegende Band behandelt die
,. Allgemeine Zellen- und

Befruchtungslehre" ;
ein spterer soll die Zelle in ihren somatischen

Funktionen zum Inhalt haben.

Der Verfasser hat ein Gebiet gewhlt, das im letzten Jahrzehnt

vielfach eine vllig neue Beleuchtung erfuhr, wobei eine Flle

wichtigster Fragen auftauchte. Zellteilung; Entwicklung von Ei und

Spermatozoon; typische und atypische, oligopyrene und apyrene

Spermien; generative und somatische Nhrzellen des Eies; Reife-

teilungen, Besamung und Befruchtung; zytologische Vorgnge in

den Geschlechtszellen bei physiologischer und bei knstlicher Par-

thenogenese; zytologische Grundlagen der Geschlechtsbestimmung;

Eiplasma und Vererbung; Keimbahnbestimmung durch das Plasma
und durch Diminution davon handeln die 20 Kapitel des Buches.

Die Literatur ber diese Gegenstnde wchst mit enormer

Schnelligkeit, sie ist schon jetzt fr den Nichtspezialisten unber-

sehbar; sehr viele Fragen sind noch in lebhaftem Flu. In diesem

Labyrinth von Problemen die wichtigsten Fden zu spannen, so

dass auch der Anfnger sich daran zurechtfinden kann das war
die Aufgabe. Es gehrte Mut dazu, sie zu bernehmen! Aber B.

besa durch eigene, ergebnisreiche Forschungen und durch mehr-

jhrige Lehrttigkeit die ntige Erfahrung, und wir drfen ihm

dankbar sein, dass er nicht zurckschreckte.

Aus der Praxis ergab sich die Anordnung: in jedem Kapitel
wird der Stand der Frage kurz dargelegt, mit Hilfe vieler, hervor-

ragend schner Abbildungen; ein Viertel davon, und zwar die

besten, sind Originale. Dann folgen eingehende Ratschlge zur

Beschaffung und Behandlung des Materials. Aus allen Tierkreisen

werden die Beispiele gewhlt; wo es mglich war, wird auf Leicht-

erhltliches Bezug genommen, wozu ja auch manche marine Tiere

gehren, die von Meeresstationen ins Inland verschickt werden

knnen.
Gerade dieser Teil des Buches zeigt deutlich, dass es lebendiger

Erfahrung entsprungen ist und dass es berechtigt ist, sich ein Prak-

tikum zu nennen. Es wird dem Arbeitenden zeitraubende Um-
und Irrwege ersparen und ihn von vornherein in die Richtungen

lenken, in denen weitere Forschung ersprielich erscheint.

Wir hoffen, dass dadurch manche tchtige Kraft dem hoch-

interessanten Gebiet gewonnen werden wird und - dass der relativ
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hohe, nicht durch den Umfang des Buches, wohl aber durch die

Vortrefflichkeit der Abbildungen gerechtfertigte Preis (Mk. 18)

seiner Verbreitung nicht im Wege stehen wird. M. Plehn.

R. Goldschmidt. Die Urtiere.

Eine Einfhrung in die Wissenschaft vom Leben. (Aus Natur und Geisteswelt.)

2. Aufl. Kl. 8, 96 S. 44 Textfigureu. Leipzig-Berlin 1914. B. G. Teubner.

Das Bndchen, vor einer Reihe von Jahren aus Volkshochschul-

vortrgen entstanden, ist fr die zweite Auflage neu durchgesehen
und auf den augenblicklichen Stand unserer Kenntnisse gebracht
worden. Dabei ist es aber durchweg gemeinverstndlich geschrieben
und nicht nur geeignet, dem Fernstehenden die grundlegenden

Lebensvorgnge der Einzelligen zu vermitteln, sondern in eine Reihe

allgemeiner biologischer Fragen einzufhren. P. Buchner.

Neuerschienene Bcher
die der Zeitschrift zugegangen sind.
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