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derselben. Wenn die Bindung unterbleibt, wie beim Pepsin, so

wage ich das nicht als Beweis gegen die Eiweinatur anzufhren.

Es gibt ja auch zweifellos zur Gruppe der Proteinstoff'e gehrige
Substanzen, wiedasFleischpepton, welche nicht binden. Nicht unwahr-

scheinlich ist es, dass die Gre des Molekls hier etwas ausmacht.

Es war mir leider nicht mglich, alle bekannteren Enzyme in den

Bereich der Untersuchung zu ziehen, geschweige denn die selteneren.

Meine Versuche htten sich auch noch auf eine Reihe von

anderen Stoffen als Suren und Alkalien erstrecken sollen. Doch

sind die hierfr erforderlichen Enzyme zu teuer zu beschaffen.

Die Reaktionszeit.

Im gegenwrtigen Krieg hat die rasche Beantwortung eines

Sinnesreizes durch eine bewusste Bewegung, die Reaktionszeit, be-

sonders fr die Bedienungsmannschaft der Maschinengewehre und
der Flugmaschinen, eine besondere Bedeutung.

Im Hinblick darauf werden die fr diese Dienstzweige in Be-

tracht kommenden Leute soldats mitrailleurs', in der franzsischen

Armee einer besonderen Prfung auf die Dauer der Reaktionszeit

unterworfen. Man bedient sich dabei eines elektrischen Apparats
von d'Arsonval; die Gesichtswahrnehmung wird durch die Be-

wegung eines Zeigers und die Gehrsempfindung durch einen Ton

hervorgerufen, welchen ein niederfallendes Hmmerchen auf ein

Metallplttchen des Apparats erzeugt; durch letzteres kann auch
eine Tastempfindung auf der Hand oder im Nacken hervorgerufen
werden. Durch einen Hebeldruck gibt der zu Prfende die Dauer
der Reaktionszeit an. In der Sitzung der Pariser Akademie der

Wissenschaften vom 10. Juli 1916 berichtet darber J.-M. Lahy
(sur la psycho-physiologie du soldat mitrailleur. C. R. Ac. sc. Paris

Nr. 2, 1916). Die Prfung erstreckte sich auch auf die ,.plasticitee

fonctionelle", d. h. darauf, wie lange es dauert, bis der Rhythmus
in der Atmung und Zirkulation wieder zur Norm zurckkehrt; bei

jeder Bewegung ist nmlich seine Frequenz erheblich gesteigert,
und die Dauer dieser Vernderung ist um so krzer, je kaltbltiger
das Individuum ist. Beiden besten Mitrailleuren fehlen Vernderungen
im Rhythmus der Atmung und der Zirkulation fast ganz. Die

Reaktionszeit fr das Hren darf nicht ber 12
/ 100 Sek. betragen.

Da dieselbe gewhnlich mit 15
/ 100 Sek. angegeben werde, msse sie

also fr die Mitrailleure krzer sein.

Ch. Riebet (Du minimum de temps dans la reaction psycho-

physiologique aux excitations visuelles et auditives. C. R. Ac. sc.

Paris Nr. 4, 24 juillet 1916) gibt als die Dauer der Reaktionszeit

in Viooo Sek. im Durchschnitt fr das Sehen 195, Hren 150 und
die Tastempfindung 145 an. Nur ein einziges Mal seien bisher

niedrigere Zahlen gefunden worden, nmlich 102 von Swift fr
das Hren.

Meade-Beach mache folgende Angaben, die betrchtlich

niedriger seien als die bekannten:
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Weie lndier Neger
Hren 146,9 116,3 130,0
Sehen 164,75 135,7 152,9

Er berichtet ferner von einem reinbltigen 14jhrigen lndier,
dessen Reaktionszeit ausnahmsweise kurz war; sie betrug fr das
Hren 70 und fr das Sehen 119.

R. vermutet, dass der Grund fr die lngere Reaktionszeit fr
das Sehen gegenber der fr das Hren darauf beruhe, dass die

Erregung der Netzhaut einen chemischen Vorgang voraussetze,
dessen bertragung eine um 3

/ 1000
4
/ l0o0 Sek. lngere Reaktions-

zeit erfordere.

Jean Camus und Nepper (Temps des reactions psychomotrices
des candidats l'Aviation. C. R. Ac. sc. Paris Nr. 4, 24 juillet 1916)
ermittelten die Dauer der Reaktionszeit bei Fliegern und Kandidaten
fr den Flugdienst. Sie waren berrascht, dass die gefundenen
Zahlen von den bekannten besten Durchschnittszahlen kaum ab-

wichen. Nehme man als Zeiteinheit Viooo Sek., so betrage die

Reaktionszeit fr das Sehen 196, fr das Hren 147 und fr die

Tastempfindung 150. Abndernd fr die Dauer der Reaktionszeit

kme auer einer Verschiedenheit des Erregungsreizes, z. B. in seiner

Intensitt, eine Beeinflussung des Reizempfngers selbst in Betracht;
eine Verlngerung werde durch alle Narkotika und den Alkohol

herbeigefhrt, das Koffein dagegen scheine eine Abkrzung, wenn
auch nur um einige

1

/ 1000 Sek. zu bewirken.

Zu ganz entsprechenden Resultaten fhrten im pharmakolo-
gischen Institut der Universitt Greifswald angestellte Ver-

suche (Hugo Schulz, ber den Einfluss des Alkohols auf das
Farbensehen. Archiv fr die gesamte Physiologie des Menschen
und der Tiere. 4., 5. und 6. Heft, Bd. 164, 9. Juni 1916). Es er-

gab sich daraus, dass die Unterscheidungsfhigkeit fr Hell und
Dunkel bei Grn und Rot durch den Alkohol deutlich beeinflusst

wird. Schon verhltnismig geringe Mengen von Alkohol (0,25

12,5 cm 3
, entsprechend 0,225 11,25 cm 3 absoluten Alkohols)

fhrten eine deutliche Abnahme der unterscheidungsfhigkeit von
Hell und Dunkel bei Grn und Rot herbei. Bei einer Versuchsperson
trat zunchst eine Aufbesserung in der Unterscheidungsfhigkeit von
Hell und Dunkel bei Rot nach der Aufnahme von 0,25 cm 3 Alkohol
ein. Dieselbe hielt bis zur Aufnahme von 1,0 cm 3

,
wenn auch mit

abnehmender Intensitt, an, um dann pltzlich nach Aufnahme von

2,5 cm 3 Alkohol in das Gegenteil umzuschlagen. In einem anderen
Versuch trat nach Aufnahme von 5,0 cm

3 Alkohol sofort eine Ver-

schlechterung des Unterscheidungsvermgens ein.

L. Kathariner (Freiburg i. d. Schweiz).

Anton Kerner von Marilaun, Pflanzenleben.
3. Aufl., bearbeitet von A. Hansen. 3. Bd.: Die Pflanzenarten als Floren und
Genossenschaften. Leipzig u. Wien 1910. Bibliographisches Institut. 555 S. mit

63 Abb. im Text, 9 farbigen, 29 schwarzen Tafeln und 3 Karten.

Der dritte und letzte Band der neuen Auflage von Kerner's
Pflanzenleben nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als sein grter
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Teil ganz neu geschrieben ist. Er umfasst nmlich neben einer

Schilderung der Verbreitungsmittel, die auf der Kerner'schen Dar-

stellung fut, eine ausfhrliche Behandlung der Abstammungslehre
und der Pflanzengeographie.

Die Bearbeitung der Abstammungslehre in ihrer modernen Form,
die wohl schwer allgemein verstndlich darzustellen ist, scheint dem
Ref. an einem gewissen Mangel an Anschaulichkeit zu leiden. So
ist z. B. die Erklrung der Pfropfbastarde als Periklinalchimren

unverstndlich. Auch ber die Mutationslehre, ihre Bedeutung und
ihre Schwchen kann man aus der Darstellung kaum etwas ent-

nehmen. Dafr ist das Vorkommen der natrlichen Bastarde, ent-

sprechend der wichtigen Rolle, die ihnen Kerner zusprach, mit

einer gewissen Breite geschildert und recht lehrreich.

In erhhtem Mae scheint dem Ref. dies Verdienst der Pflanzen-

geographie zuzukommen, die auf ber 400 Seiten behandelt ist. Die

Verbreitungsmittel werden vorweg genommen. Nachher spielen

kologische Gesichtspunkte keine groe Rolle mehr. Auf sie wird

nur hier und da verwiesen, soweit sie in den frheren Bnden Auf-

nahme gefunden haben. Die Verbreitung der Pflanzen ber die

Erde wird also fast rein geographisch geschildert, nach den ein-

zelnen Erdteilen und deren klimatischen Bezirken. Es werden dabei

etwas viel Pflanzennamen aufgefhrt, mit denen der Laie keine

Vorstellung verbinden kann, soweit sie nicht in den reichlichen und

gut gewhlten Florenbildern erkennbar sind. Im ganzen machen
diese Schilderungen aber doch einen lebendigen Eindruck, da der

Verf. vielfach ber eigene Anschauung verfgt.
Zusammenfassend wre zu sagen, dass die neue Bearbeitung

von Kerne r's Pflanzenleben recht ungleich in ihrem Wert ist. Ein
Einzelner kann eben heute das ganze Gebiet kaum umfassen, an-

dererseits ist aber auch wieder die Einheitlichkeit nicht gewahrt,
die Kerner's Persnlichkeit dem Ganzen verlieh.

Pringsheiin-Halle.

H. Boruttau : Fortpflanzung und Geschlechtsunterschiede
des Menschen.

Eine Einfhrung in die Sexualbiologie. Aus Natur u. Geisteswelt 540. Bndchen.
Kl. 8, 99 S. 39 Abb. im Text. Leipzig und Wien 1916. B. G. Teubner. Preis

1.25 Mk.

Das Bchlein will dem Laien in knapper Form einen berblick

ber die wesentlichsten Sexualfragen geben. Dieser Aufgabe wird

es in trefflicher Weise gerecht. Besonders in dem Kapitel, das der

inneren Sekretion gewidmet ist und in fasslicher Weise eine Ein-

fhrung in diese hei umstrittenen Fragen gibt. Der erste Teil des

Buches behandelt die Anatomie und Physiologie, der zweite be-

schftigt sich mehr mit der Psychologie des Geschlechtslebens

Werbungsvorgnge, Brutpflege, Mutterinstinkt. Zum Schluss fallen

Streiflichter auf die hygienischen Fragen der Neuzeit willkrliche

Beeinflussung der Geburtenzahl, Verminderung der Suglingssterb-
lichkeit und zuletzt folgt ein Hinweis auf die eugenischen Be-
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strebungen der Neuzeit. Das Werkchen ist mit seinem leichtflssigen,

angenehmen Stil und seiner sachlichen Knappheit einem jeden, der

sich, ohne fachwissenschaftliche Studien, einen Einblick in diese

Fragen verschaffen mchte, warm zu empfehlen. E. R.

v. Caron-Eldingen. Die Vererbung innerer und ufserer

Eigenschaften.
Kl. 4". 16 S. Berlin 1916. Paul Parey.

Der Vf., ein erfolgreicher Zchter kleberreicher Weizenrassen,

glaubt aus seinen Erfahrungen den Schluss ziehen zu drfen, dass

die inneren" physiologischen Eigenschaften nicht wie die ueren"

morphologisch erkennbaren, nach den Mend einsehen Gesetzen ver-

erbt werden. Wenn der Ref. seine Ausfhrungen recht verstanden

hat, so beruht dieser Schluss einzig auf einem MissVerstndnis;
v. C. glaubt, dass nach Mendel die Kreuzung A X B regelmig-
andere Eigenschaften haben msse als die Kreuzung BxA, was
durch seine Erfahrungen widerlegt sei, whrend doch die ausschlie-
lich an ein Geschlecht gebundene bertragung einzelner sichtbarer

Eigenschaften ein Spezialfall Mendel'scher Entmischung ist, auf

dessen Vorkommen erst die neueren Erfahrungen aus ausgedehnten
Versuchsreihen hingewiesen haben.

Er stellt dann ein eigenes Schema fr die Vererbungsgesetze
solcher innerer Eigenschaften" auf. Aus seinen Ausfhrungen ist

es kaum verstndlich und es ist nicht zu ersehen, durch Erfahrungen
welcher Art es ber die vage Mglichkeit, sich die Vererbung so

vorzustellen, hinausgehoben und zu einer wissenschaftlich begrn-
deten Hypothese wird. An Stelle irgendwelcher Versuchsprotokolle
oder Beobachtungen steht allein die Versicherung des Vf., dass
seine Zchtungserfolge auf dieser Erkenntnis beruhten und sie be-

krftigten. R.

Notiz. Frulein Dr. Rhoda Erdmann, Associate am Rockfeller Institute

for raedical Research, Department of animal Pathology, teilt mit, dass ihre Adresse

vom 1. Oktober ab Princeton, New Yersey, U.S.A. ist.
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die der Zeitschrift zugegangen sind.

i^Eiue Besprechung der hier genannten Bcher ist vorbehalten.)

Wetlekind, Prof. Dr., ber die Grundlagen und Methoden der Bio-

Stratigraphie. Mit 15 Abbildungen. 8, 60 S. Berlin 1916, Verlag von

Gebr. Borntrger. Preis M. 3.20.

Hertwig, Prof. Dr. 0., Das Werden der Organismen. Eine Wider-

legung von Darwin's Zufallstheorie. Mit 115 Abbildungen im Text. 8, XII,
710 S. Jena 1916, Verlag von G. Fischer. Preis M. 18.50, geb. M. 20..

Verlag von Georg Thieme in Leipzig, Antonstrae 15. Druck der kgl. bayer.
Hof- und Univ.-Buchdr. von Junge & Sohn in Erlangen.
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