
Tätigkeitsbericht für das Jahr 1940.
Bemerkenswert ist in diesem Jahre trotz der Kriegsverhält

nisse ein sehr reger Aufschwung auf allen Linien: Es war 
sowohl eine lebhafte Vortragstätigkeit zu verzeichnen, als auch 
ein weitestgehendes Verständnis für die Belange unseres Ver
eines bei allen amtlichen und privaten Stellen festzustellen. Dies 
gibt dem Vereinsführer und dem Beirate die Gewißheit, den 
richtigen Weg zu gehen. Ein augenfälliges Zeichen dieser Auf
wärtsbewegung ist der Umfang des in diesem Jahre erschiene
nen Bandes der Verhandlungen, der viel stärker war als in den 
vergangenen Jahren. Führung und Beirat des Vereines werden 
sich bemühen, die nunmehr wirksam gewordenen Kräfte nicht 
erlahmen zu lassen.

Auf die einzelnen Punkte des Berichtes eingehend sei zu
nächst jener Mitglieder gedacht, die der Tod aus unseren 
Reihen abberufen hat. Es sind dies:

4. 2.
17. 10.
8. 12.

Als
18. 6.
16. 12.
30. 4.

6. 8.
3. 1.
8. 3.

27. 3.
27. 4.
21. 12.
13. 6.
15. 6.
29. 6.
18. 3.
4. 4.

Hofrat a. D. Ing. Josef K o s c h, Brünn,
Dr. Erich K o s t k a ,  Mähr.-Neustadt,
Oberlehrer i. R. Anton P e l i k a n ,  Brünn.

n e u e  M i t g l i e d e r  wurden aufgenommen:
Fachlehrer Karl B i n d e r ;
Konsul Georg F r e y ,  München;
Treuhänder der Firma Gebrüder G u t m a n  n, A.-G-, 
Filiale Brünn;
Amtsgerichtsrat Dr. Ernst H o g e n a u e r ;
Ernst L u s t i g ,  Bistritz a. Hostein;
Mähr. Holzindustrie Georg B a r t h e l  & Co., Raitz 
a. d. Zwitta ;
Frau Senta P h i l i p p ;
Viktor P a v l o u s e k ;
Fachlehrer Johann R i p p 1 e r ;
Dozentin Dr. Doris S c h a c h n e r ;
Hochschulprofessor Dr. Benno S c h a c h n e r ;  
Hochschulprofessor Dr. Erich S p e n g l e r ,  P rag ; 
Treuhänder der Firma W e i ß  & H a n a k ,  Brünn; 
Fachlehrer i. R. Karl W e r n e r .

V
1*
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IV

A u s g e t r e t e n  sind:
24. 1. Schulrat Heinrich J e d 1 i t s c h k a, Wagstadt (über

bürdet) ;
27. 5. Hochschulprofessor Dr. Lothar K o s c h m i e d e r

(Versetzung nach Graz).
Am Ende des Jahres 1939 zählte der Verein 165 Mitglieder. 
Somit ergibt sich am Ende des Jahres 1940 ein Stand von. 

174 Mitgliedern.

U n t e r s t ü t z u n g e n  u n d  S p e n d e n :
Ministerium für Landw irtschaft.............................
Ministerratspräsidium, Ministerpräsident Ing. Al.

E l i a s ........................................
Regierungskommissar der Landeshauptstadt Brünn 
Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und

Künste in P r a g ..................................
Ministerium für Schulwesen und Volkskultur . 
Treuhänder der Firma G. Kohn & Sohn, Dampf

ziegelei und Tonwarenfabrik, Brünn-Bohonitz
K. Sch...........................................................................
Treuhänder der Firma Moses Löw Beer, Tuch

fabrik, Brünn, Tschechnergasse 14 . . .  
Landesbehörde in Brünn, Verlassenschaft Arnold

S k u te tz k y ............................  . . .
Treuhänder der Firma Alfred Weinberger, Schaf- 

wollwarenfabrik, Brünn, Zeile 10 .
Dr. Edgar von P e y e r s f e l d ,  Treuhänder der 

Firma Horowitz & Witrofsky, Brünn, Ol-
mützer Straße 1 a ..............................................

Treuhänder der Firma Schindler & Stein A.-G., 
Export-Malzfabriken, Brünn, Jakobsplatz 1 

Treuhänder der Firma N. Trollers Söhne, Rauh
warenhandlung, Brünn, Palackystraße 2 . 

Mähr. - schlesische wechselseitige Versicherungs
anstalt, Brünn, Freiheitsplatz 4 .......................

Treuhänder der Firma Löw Beer & Weinreb, Leder
großhandlung, Brünn, Glacis 85 . . . .

Treuhänder der Firma Moriz Fuhrmann, Schaf- 
wollwaren- und Teppichfabrik, Brünn, Zeile 72 

Treuhänder der Firma Koblitz & Morgenstern, 
Strumpf- und Wirkwarenindustrie, Brünn,
Adlergasse 3 ....................... .

Treuhänder der Firma Pollak & Co., Kohlengroß
handlung, Brünn, Nordbahn, Kohlenhof 1 

Treuhänder der Firma Egon Jokl, Fahrradfabrik, 
Brünn, Dornrösselgasse 1

K 300 —

K 3000'—
K 3000 —

K 3000'—
K 5000'—

K 200'—
K 100'—

K 250'—

K 5000'—

K 200'—

K 3000'—

K 50'—

K 100'—

K 50'—

K 100'—

K 100'—

K 100'—

K 50'—

K 50'- -

download www.zobodat.at



V

Treuhänder der Firma M. Scherbak, Brünn,
Palackystraße 1 2 ..............................................

Dipl.-Ing. Eugen D w o r z a k ,  Firma Philipp Roth, 
Wirkwaren en gros, Brünn, Johannesgasse 9 

Treuhänder der Firma Fritz Hochwald & Co., 
Feintucherzeugung, Brünn, Cyrilgasse 14 b 

Treuhänder der Firma Brüder Fuchs, Glas
schleiferei und Spiegelfabrik, Brünn, Zeile 36 . 

Viktor P a v l o u s e k ,  Feine Pelzwaren, Brünn,
Johannesgasse 7 .............................

Treuhänder der Firma Brüder Czech, Manipulation 
von Baumwollwaren, Brünn, Neutorgasse . 

Treuhänder der Firma Feldmann & Pschikal, Sport
strickerei „Wispo“, Brünn, Frömmelgasse 26 . 

Treuhänder der Firma ,,Bosko“, Schlosser- und
Eisenwarenfabrik, B o s k o w i tz .......................

Treuhänder der Firma Hermann Feinberg, Wolle 
und Wollabfälle, Brünn, Zeile 24/26 

Erste Mährische Sparkasse, Brünn, Johannes
gasse 4/8 . . . . . . . . .

Richard F i s c h e r ,  Juwelier, Brünn, Fröhlicher
gasse 8 ................................................... ...

Treuhänder der Firma J. Lichtenstern & Co., Bau
materialien, Brünn, Körnergasse 4 .

Treuhänder der Firma Rudolf Minich & Bruder, 
Kleiderstoffniederlage, Brünn, Adlergasse 16 . 

Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik . . . .  
Rudolf E i s n e r, Uhren und Bijouterie en gros, 

Brünn, Hermann Göring-Straße 22 . . .  
Franz S i n g e r ,  Strickwarenfabrik, Brünn-Kumro- 

witz, Petersberggasse 2

E i n e n - h ö h e r e n  B e i t r a g  a l s K  25’— z a
Treuhänder der Firma Bauer & Ornstein, Tuch

fabrik, Brünn, Zeile 68 ....................... .....  .
Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft, Brünn,

Olmützer Straße 7/,9........................................
Frau Majorsgattin Olli B a u e r ,  Mißlitz, RM 5’— . 
Major Ernst B a u e r ,  Mißlitz, RM 5’— . . . .  
Noumce Dimovic, Zuckerwarenfabrik, Brünn, Fröm

melgasse 7 ..........................................................
Treuhänder der Firma Gebrüder Gutmann A.-G.,

Filiale Brünn, Rennergasse 1 0 .......................
Treuhänderin der Firma Himmelreich & Zwicker, 

Streichgarn- und Vigogne-Spinnerei, Brünn, 
Zeile 76
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VI

Dr. Alfred H o c h s t e t t e r ,  Firma Hochstetter & 
Schickardt, ehern. Fabrik, Brünn, Dornich 47 

Dr. Willibald H e r d 1 e r, Direktor der Ersten Mähr.
Sparkasse, Brünn, Johannesgasse 4/8 

H o r n y  & Z a u n e r ,  Eisen- und Eisenwarengroß
handlung, Brünn, Kröna 4—6 .

Amtsgerichtsrat Dr. Ernst H o g e n a u e r  . 
Theodor K a 11 i n a, Samenhandlung, Brünn, Kapu

zinerplatz 8 . . . .
Josef t e h m a n n  & Co., Drogerie zum ,,Schwarzen 

Hund“, Brünn, Franziskanergasse 1 .
Leopold L i n k a, Drogerie Linka & Rosola, Brünn,

Adlergasse 7 . .......................
Treuhänder der Firma Aron und Jacob Löw Beers 

Söhne, Schafwollwarenfabriken, Brünn, Ugarte- 
straße 2 . . . .

Mährische Holzindustrie Georg B a r t h e l  & Co., 
Kommanditgesellschaft, Raitz a. d. Zwitta
(Mähren) . ....................... . .

Treuhänder der Firma Placek & Co., Damenkleider
fabrik und Modewaren, Brünn, Hermann Gö- 
ring-Straße 28

Frau Senta P h i l i p p ,  Brünn . . . . .
Franz P a w l u s  Sohn, Dampfziegelei, Brünn-

Königsfeld ...................................................
Viktor P a v l o u s e k ,  Feine Pelzwaren, Brünn, Jo

hannesgasse 7 (Passage) . . . .  .
Richard Ra a b ,  Gast- und Kaffeewirtschaft ,,Deut

sches Haus“, Brünn . ............................
Friedrich von R o h r e r ,  Firma Rudolf M. Rohrer, 

Buch- und Steindruckerei, Verlag, Brünn, Kir
chengasse 7 . . . . . .

Treuhänder der Firma Skene & Co., Feintuchfabrik,
Brünn, Zeile 5 ...................................................

Gebrüder S c h o e 11 e r, Tuchfabrik, Brünn, Zeile 48 
Dozentin Dr. Doris S c h a c h n e r ,  Brünn . 
Hochschulprofessor Dr. Benno S c h a c h n e r ,  Brünn 
Ignaz S t o r e k, Stahlhütte, Eisen- und Weicheisen

gießerei, Brünn, Wanniekstraße 7 
Eduard T i l l  & Anton H e i d e r, Erste Brünner 

Eisendraht-, Drahtstiften- und Nietenfabrik, 
Brünn, Freiheitsplatz 20 . . . .

Viktoria, Gummiindustrie-Aktiengesellschaft, Brünn, 
Bleichwiese 2

Franz Wo l f ,  Drogerie, Brünn, Krapfengasse 11
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VII

J. N. W ä g n e r & Sohn, Weinessig-, Naturessig-, 
Esprit- und Likörfabrik, Brünn - Kumrowitz,
Neugasse 2 ..............................................................K 50'—

Carl W i n i k e r, Buchhandlung, Brünn, Hermann
Göring-Straße 3 / 5 ...................................................K 50'—

Treuhänder der Firma Weiß & Hanak, Schafwoll-
warenfabrik, Brünn, Webergasse 1/3 K 100'—'

Karl W e r n e r ,  Fachlehrer i. R., Brünn K 30‘—
Führung und Beirat des Vereines danken allen Genannten 

für das Verständnis, das sie in so großzügiger und beherzigens
werter Art den Belangen des Vereines entgegengebracht 
haben. Sie sind gebeten, auch in Zukunft dem Verein treu zu 
bleiben.

Die Vereinsgeschäfte wurden in sechs Sitzungen erledigt. 
Die Zahl der eingelaufenen Schriftstücke betrug 73, jene der 
ausgesandten 181.

Es wurden 12 Vorträge abgehalten, und zwar:
25. Jänner 1940 Dozent Dr. Alois F i e t z :  Weitere Ergeb

nisse der prähistorisch-botanischen Erforschung Mährens. Siehe 
hiezu die beiden Aufsätze des Genannten in diesem Bande!

15. Feber 1940 Hochschulprofessor Ing. Dr. Ernst G a l l e :  
Die Mobilisation der Urweltreserven.

D am it eine in tensive  K u ltu r  leben und gedeihen kann, bedarf sie re icher 
K rä fte , und zw ar n ich t n u r geistiger, sondern auch m aterie lle r. W ir finden 
diese in der se it U rzeiten  aufgespeicherten  Sonnenenergie in Form  von 
K ohlen, E rdöl und E rdgas; diese o r g a n i s c h e n  Stoffe stam m en von 
u rw eltlich en  Lebewesen ab, aus denen sie durch irgendw elche Z ersetzungs
vorgänge, bei m angelndem  Z u tr i t t  von Sauerstoff, en ts tan d en  sind. F ü r unsere 
B e trach tu n g  benötigen w ir aber noch dre ier a n o r g a n i s c h e r  U rw elt
stoffe: des S tickstoffs, des W assers und  des Calcium carbonates.

N un verfü g t D eutschland zwar in  ausreichendem  M aße über S tickstoff, 
W asser, K ohle und K alkste in , n ich t aber über besondere M engen an  Erdöl 
und E rdgas, und schon g a r n ich t über die Sonnenenergie der Tropen, die 
F  e t t s t o f f e  und K a u t s c h u k  in ungeheuren  M engen erzeugt.

U n te rw irft m an die K ohle bei 1000 bis 1300° C der trockenen  D estilla 
tion, dann tre te n  neben den gasförm igen Stoffen, dem L eucht- bzw. K okerei
gas, s te ts  noch ein w ässeriger und  ein tee rig e r A nteil auf, das G asw asser und 
der Teer. Im  D estilla lionsgefäß  b le ib t ein feste r K örper, der K oks, zurück.

B etrach ten  w ir zunächst das L euch tgas: es fä ll t  in  Form  von Rohgas 
an, aus welchem w ir nach der E n tfe rn u n g  von A m m oniak un d  Rohbenzol 
das R  e i n g a s für H au sh a lt, Gewerbe und In d u str ie  gewinnen. Als flüssiges 
P ro d u k t fä llt  der R o h t e e r  in erheblichen M engen an, der zunächst k e in e r
lei V erw endung  fand, dann aber doch eines der w ich tigsten  N ebenprodukte  
der organischen Chemie w urde. Als fester R ückstand  h in te rb le ib t schließlich 
der K o k s ,  der seine e rste  chemische V erw endung als R ed uk tionsm itte l im 
Hochofen fand. In  ganz ungeahntem  M aßstabe aber w urde der K oks zum 
R ohstoff der m odernen chemischen G roß industrie  als man es le rn te , aus ihm 
A m m o n i a k ,  M e t h a n o l  und B e n z i n  herzustellen .
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VIII

D er zw eite U rw eltrohstoff, über den Deutschland, wenn auch n ich t in 
ausreichendem  M aße verfügt, is t das E r d ö l ;  andere L änder sind da w esen t
lich besser daran . A ber an der Tatsache än d ert sich nichts, daß  die E rd ö l
v o rrä te  der W e lt n u r eine fixe Menge darstellen , die eines Tages v e rb rau ch t 
sein w ird. W as dann? D er nächstliegende Gedanke is t  wohl der, nachdem  es 
sich beim E rdöl und  seinen D erivaten  (Benzin, Treib- und Schm ieröle) um  
flüssige K ohlenw asserstoffe handelt, den auf der E rde in ungeheuren  M engen 
vorhandenen festen  K ohlenw asserstoff, d ie schon erw ähnte  Kohle, zur G e
w innung von Treib- und  Schm ierstoffen heranziehen.

Die im  G roßbetrieb  durchgeführten  V erfahren  beschreiten zwei g ru n d 
sä tzlich  verschiedene Wiege der H erstellung  von flüssigen Treib- und Schm ier
stoffen aus Kohle. Die erste  Gruppe der V erfahren  (I. G. F a r b e n i n d u 
s t r i e  A.-G.) m ach t sich die T atsache zunutze, daß die K ohlen den ge 
w ünschten  T reibstoffen in  ih rer chemischen Zusam m ensetzung verw andt sind. 
Die T reibstoffgew innung aus K ohle durch H ydrieren  befaß t sich daher dam it, 
Kohle bis zu dem erforderlichen V erh ältn is  von W asserstoff und K ohlenstoff 
anzureichern und die unerw ünsch ten  Beim engungen zu en tfernen . Die andere  
in Deutschland ausgeübte  R ichtung der D arstellung  von flüssigen T reibstoffen  
aus Kohle verzich te t darauf, die E ig en art der chemischen Z usam m ensetzung 
der K ohle als hochm olekularen K ohlenw asserstoff ausuznützen und b a u t das 
Treibstoffm olekül aus einfachsten, gasförm igen Bausteinen des K ohlenstoffes 
und W asserstoffes auf. Zu diesem  Zwecke w ird die Kohle v e rg a s t : m it  dem 
Gasgemisch w ird die B ildung von Kohlenwasserstoffen über e inen K a ta ly sa to r  
vorgenommen. ( F i s c h e r - T r o p s c h . )

Im  Ja h re  1936 verb rauch te  D eutschland 2 Millionen Tonnen F  e 11 e. 
wovon 1,600.000 Tonnen zur E rnährung  und 400.000 Tonnen fü r die Seifener- 
zeugung b enö tig t w urden. N ur die H älfte  des G esam tverbrauches w urde durch 
inländische E rzeugung gedeckt, die andere H älfte  m ußte  aus dem Auslande 
eingeführt werden. Es is t  darum  selbstverständlich , daß sich die chemische 
Forschung und In d u str ie  der Sache annahm .

Schon um 1920 herum  wurden in Oppau Versuche angeste llt, um durch 
die O x y d a t i o n  v o n  P a r a f f i n  F e ttsäu ren  herzustellen . N ach lan g 
wierigen V ersuchen is t es gelungen ein brauchbares V erfahren  zu entw ickeln, 
das sich in G roßversuchen und bereits in der großtechnischen P ro d uk tion , die 
nach diesem I. G .-Verfahren durchgeführt wird, aufs beste bew äh rt hat.

W eiters sei auf eine Frage eingegangen, die oftm als e rö r te r t  w ird. 
„Kann m an auch syn the tisch  F e tte  für den menschlichen G enuß h erste llen ?“ 
W enn man synthetische F e ttsäu re n  m it Glyzerin, das ja  ebenfalls syn thetisch  
zugänglich ist, behandelt, so e rh ä lt m an ein F e tt, ähnlich dem K okosfett. 
Es ist vollkommen geruch- und geschmacklos und verh ä lt sich bei der Speisen
zubereitung  durchaus norm al. Chemiker haben m ehrfach m it diesem  F e t t  zu
b ereite te  Speisen gegessen, ohne auch n u r den geringsten N achteil beobachten 
zu können. In  Oppau w urden bereits im Ja h re  1928 F ü tterungsversuche  ange
ste llt, die se it 1936 system atisch  an den verschiedensten V ersuch tie ren  fo r t
geführt werden. Bei Z u fü tte ru n g  der nötigen V itam ine haben sich bisher 
keinerlei gesundheitliche S törungen feststellen  lassen.

Der K a u t s c h u k  w ird  bekanntlich  aus dem M ilchsaft (L atex ) der 
H evea brasiliensis gewonnen, einem Baum, der in  der Rinde M ilchgefäße e n t
h ä lt, die durch E in sch n itt zum A usfließen gebracht werden. M it der fo r t 
schreitenden Entw icklung der Technik h a t der V erbrauch an K au tsch u k  
stän d ig  zugenommen. Seine E in fuhr is t  in  den einzelnen L ändern  durch d i“ 
M otorisierung ständ ig  gewachsen. Die dem W eichgum m i innew ohnenden E igen
schaften , hohe Dehnungs- und  S prungelastiz ität verbunden m it g roßer F es tig 
ke it, haben außerdem  dazu geführt, daß der K autschuk  nicht n u r zu Reifen, 
sondern auch als K onstru k tio n sm ate ria l imm er m ehr verw endet w ird.

Der moderne s y n t h e t i s c h e  K a u t s c h u k  wird in D eutschland 
ausschließlich aus B utad ien  h e rg este llt; das erste W erk zu seiner H erste llu n g  
w urde am 25. April 1936 von der I. G. zu Schkopau angefahren.

Aus K a lk  und Kohle w ird im elektrischen Lichtbogen zunächst K alzium 
karb id  h e rg este llt: h ieraus e rh ä lt man Azetylen und w eiter A cetaldehyd,
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IX

Aldol. Aldol w ird zu B utylenglycol h y d rie rt und dieses zu B u tad ien  dehy- 
d ra tis ie r t .

D urch Polym erisa tion  von B u t a d i e n  m it m etallischem  N a t r i u m  
e n ts te h t  dann der syn thetische K autschuk , der u n te r  dem  N am en B u n a  
allgem ein  bek an n t ist.

15. Feber 1940 (anschließend an den vorigen Vortrag) 
Dr. Oswald R i c h t e r :  Gregor Mendels Vorträge am 8. Feber 
und 8. März 1865 über Pflanzenhybriden. Vergl. die Arbeit 
S. 110.

7. März 1940 Direktor Karl S c h i r m e i s e n :  Vorge
schichtliche Funde auf der Reichsautobahnstrecke.

D er Lößgrund der R eichsautobahnstrecke lie ferte  an m ehreren  Stellen  
K nochen der diluvialen T ierw elt, vor allem des W ildpferdes und des M am m uts. 
Sehr reich waren Siedlungsfunde der Ju n g ste in ze it v e r tre te n . Es fanden sich 
über 180 Wohn-, H erd- und- A bfallgruben m it L inear-, Lengyel-, Stichband=, 
Ja isp itze r- und G lockenbecherkeram ik, so insbesondere bei P a rfu ß , Schebetein, 
B isterz, M ähr.-K initz  und im  M usterlager bei W ostopow itz. Die W ohnanlagen 
w aren  zu m ehreren D örfern verein ig t und boten z. T. viel In te re ssan tes , so 
z. B. einen linearkeram ischen  Backofen, eine lengyelkeram ische große „P auke“ , 
die noch stehend angetroffen  wurde, aber leider zerfiel, M ischungen der Len- 
g y e lk u ltu r  m it der linearkeram ischen e inerseits und der Ja isp itz e r  an d ere r
se its  usw . Bei Schebetein konn ten  auch m ehrere W ohngruben  der Strado- 
n itze r K u ltu r  u n tersu ch t w erden. An G räbern  fanden sich solche der Ja isp itze r 
K u ltu r  bei W ostopow itz und  der langobardischen K u ltu r  bei M ähr.-K initz. 
E in  früh m itte la lte rlich es Grab m it T eilb es ta ttu n g  bei Schebetein d eu te t allem  
A nscheine nach auf das F o rtb esteh en  langobardischer Ü berlieferungen. Vergl. 
K . Schirm eisen, V orgeschichtsfunde auf der m ährischen R eichsau tobahnstrecke, 
Die Technik in N iederdonau, 1939, S. 36 ff.

4. April 1940 Hochschulprofessor Dr. Hans M o h r :  Stein
werkzeuge des diluvialen Menschen bei Brünn.

Ausgehend von der derzeitigen A rbeit des Z w ittaflusses, welcher e iner
se its  die Aulehmlage des Talbodens durch Überschwemm ungen erhöht, ander
se its  aber in  den d a ru n te r  liegenden S cho tte rkö rper einschneidet (Z w itta fluß  
im  S tad ium  der A ulehm bildung), e rö r te r t  der V ortragende  die E n ts teh u n g  
der T altrep p e  bei M a l m e r i t z ,  d. h. der stufenw eisen  A nordnung  m ehrerer 
S e h o tte rres te  (m it Aulehm decke) an den T alhängen der Z w itta .

Die S chotterstu fen  w erden als R este a lte r  Talböden e rk an n t. Ih re  A uf
sc h ü ttu n g  w urde durch  U nzulänglichkeit der S ch leppkraft des F lusses herbei
g e fü h rt.

M ehrere  Gründe (E ntspringen  der T errassen  an  Endm oränen, glaziale 
F au n en res te , E rh a ltu n g  der K alkgerölle  infolge m angelnder A c id itä t des 
F lußw assers, d. h. m angelnder Pflanzendecke und allgem eine A bnahm e des am 
K re is lau f b e te ilig ten  W asserquantum s) sprechen fü r ein  Z usam m enfallen von 
A u fsch o tteru n g  und  E isvorstößen.

Von den — m in d e s te n s— 6 q u a rtä ren  B austufen , die vom V ortragenden  
den einzelnen E isvorstößen zugeordnet werden, e n th a lten  nam entlich  die 35 
bis 45 m  B austufe (Saale V orstoß) und  die >  82 m B austufe  (vo rels te rze it
licher V orstoß) reichlich geschlagene Silices.

E in e  A uswahl der Funde — dem II I .  In te rn a t. Q uartärk o n g reß  in W ien 
vo rgeleg t — w urde von m ehreren  P räh is to rik e rn  ( Z o t z ,  B e n i n g e r, 
S - k u t i l ,  sp ä ter auch von A b s o l o n )  als w ertloses M ateria l bezeichnet.

M ittle rw eile  h a t aber die E rk enn tn is der Beim ischung vorzeitlichen 
W erk g u te s  zu glazialen und in terg lazia len  Schottern  sich auch in N ord
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deutsehland im m er m ehr durchgesetzt. Das V erdienst, an diesem Erfolg w esen t
lich m itgeholfen zu haben, gebührt der „G esellschaft für Geschiebeforschung“ 
in  Berlin.

M ehrere Sendungen des V ortragenden  sind bei A usstellungen der Gesell
schaft k ritisch  b e u rte ilt  und von Prof. G e h r c k e ,  M e r h ä r t  und  
M a c z i j e w s k i  zum großen Teil als sicher artefiziell an erk an n t worden.

Auch der hervorragende K enner der deutschen P a läo lith -In d u strien , 
Prof. J .  A n d r e e  in  H alle, bezeichnete von 39 Silices 9 als sicher b earb e ite t, 
1 S tück als sehr w ahrscheinlich und 10 S tück als m öglicherweise b earb e ite t.

D am it is t die A b s o l o n s c h e  H ypothese von der späten  B esiedlung 
M ährens (in der W ürm - = . Wteichselzeit) endgültig  gefallen, denn die n unm ehr 
bereits  von vielen Forschern  als echte G eräte  anerkann ten  Silices gehören zum  
Teil saalezeitlichen, zum Teil sogar vorelsterzeitlichen Schottern  an.

D er V ortragende e rö rte r t  zusam m enfassend die technologischen und  
geologischen Beweisgründe, welche uns in den Funden m it V orbedacht v e r
fe rtig te  G eräte erkennen lassen und b e to n t die große B edeutung der m äh ri
schen Funde, die durch ih re  E in b e ttu n g  in  bestim m te S cho tte rterrassen  eine 
geologische D atierung  erlauben.

Die neuen Ergebnisse haben die A nsicht A. R z e h a k s ,  K.  S c h i  r m-  
e i s e n s  und anderer vollauf b e s tä tig t, die die A nw esenheit des M enschen 
v o r  der Aurignacperiode in M ähren bewiesen und gegen die A nfechtungen 
der A b  s o l o n  sehen Schule imm er m it N achdruck verte id ig t haben.

25. April 1940 Hochschulprofessor Dr. Hans M o h r :  Das 
mährische Perm.

Der V ortragende g ing von der Stellung dieses Z eitabschnittes im 
Rahm en der geologischen Zeitenfolge aus, schilderte  — an der H and von 
L ichtb ildern  — die w ichtigsten  Elem ente der permischen Pflanzen- und T ie r
w elt und hob die Übergangsrolle der Perm form ation  hervor, die sich aus ih re r  
S tellung am A usgange des A ltertum s der Erde (paläozoische Ära) erg ib t un d  
die uns diesen Z eitabschn itt auch als eine Forten tw ick lung  der karbonischen 
Lebensbedingungen b e trach ten  läß t. Das zw eigeteilte Perm  (daher auch 
,,Dyas“form ation) is t in E uropa vielfach eine reine Landbildung und b au t sich 
demgem äß fast ausschließlich aus A blagerungen von Flüssen und Seen (m it 
Sum pfvegetation — daher auch kohleführend), aber wahrscheinlich auch aus 
den Z erstörungsprodukten  eines ariden K lim as (W üstenschu tt und  äolische 
A blagerungen) auf. R o tfärbung  der Gesteine is t w eit v e rb re ite t; auch im 
m ährischen Perm .

' Auf der Südhem isphäre en tha lten  permische (oder noch oberkarbonische?) 
A blagerungen richtige M oränen.

Aride G ürtel und südliches V ereisungszentrum  legen uns eine andere  
Lage der Erdachse und der dam aligen Erdpole nahe.

In  M ähren bilden die perm ischen A blagerungen einen rech t schm alen 
Streifen, der sich als eine Versenkvingszone — tek ton ischer G raben — e n t 
puppt.

Aus N iederdonau ( Z ö b i n g )  können w ir ihn in nordnordöstlicher R ich
tung  über M i ß 1 i t  z, M ä h r . - K r o m a u ,  B i t  i s c h  k  a und w eiter bis zu r 
böhmischen Grenze und darüber hinaus verfolgen. Schon im Oberkarbon setzte  
in dieser langgestreck ten  M ulde die Z uschüttung  ein. Tiefere Stellen w aren  
m it W asser e rfü llt und verlandeten  langsam  durch die vordringende Sum pf
vegetation  (Bildung von zwei schwachen und einem stä rk eren  K ohlenflö tz). 
In  der darauf folgenden Perm zeit ändern  sich die klim atischen V erhältn isse . 
Die V erdunstung  ü b e rste ig t die Niederschlagshöhe. N ur periodisch bringen 
W olkenbrüche größere W asserm assen in die N iederung. Es bilden sich seeartige  
Tümpel, in denen sich das organische Leben zusam m endrängt. Das W/asser b e 
völkern kleinere Fische, die wir zu den Schmelzschuppern und den U rhaien  
rechnen; das U fer aber is t von U rlurehen, v ielleicht auch von m ancherlei 
Insek ten  belebt, deren F äh rten  w ir — neben W ellenfurchen und fossilen
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„R egentropfen“ — m assenhaft auf den e rh ä r te te n  Schlam m schichten vorfinden. 
D iese Sehlam m tüm pel — w ahrscheinlich von rich tigem  O asencharak te r — 
boten  den Ausgangsstoff, aus dem sich die h eu tig en  „B randsch iefer“ e n t
w ickelten.

Die Um gebung der Oasen aber m uß eine rich tig e  W ü ste  gewesen sein, 
eine a rid e  Landschaft, in  der sich — m angels einer chem ischen V e rw itte ru n g  
— die Feldspäte noch ganz frisch erh a lten  k o nn ten , feine Sande zu Dünen z u 
sam m engew eht, Geschiebe vom bew egten Sand ang en ag t w urden und von den 
F rü h jah rsm uren  m itgerissene Hölzer einer allm ählichen  V erk iese lung  v e r
fielen.

Dieses Gebiet w urde nun  durch  den B au der R eichsau tobahn  — die in  
diesen Ablagerungen breitfläch ige E ntblößungen geschaffen h a t — unserem  
In teresse  näher gerückt, und es lä ß t  sich e rw arten , daß  die ausgedehnte, 
geologische Forschungen begünstigende E rsch ließungsarbe it v ielfach zu r 
K lä ru n g  perm ischer Problem e w ird be itragen  können.

So sind z. B. durch die Sondierarbeiten  der R eichsau tobahnen  au f dem 
alten  Bruchgelände bei S c h e r n o v n i k  feinsandige M ergel erschlossen w or
den, deren  H abitus durchwegs an einen e tw as verfestig ten  „ L ö ß “ e rin n ert. 
Schon das allein  w ürde eine w ertvolle  E rgänzung u n se rer K enntn isse  bedeuten , 
wenn die A nw esenheit dieses glazialen C h arak terg este in s in M itte leu ropa  m it 
S icherheit nachgewiesen w erden könnte.

4. Juli 1940 Hochschulprofessor Dr. Ludwig- A n s c h ü t z :  
Chemische Kampfmittel im Weltkriege. Mit Versuchen und 
Lichtbildern (z. T. nach eigenen Aufnahmen des Vortragenden).

D er V ortragende w eist zunächst d arau f hin, daß  die Chemie se it E in 
füh rung  der Feuerwaffen, insbesondere aber se it der E n tw ick lung  der A rtille rie  
eine im m er zunehm ende B edeutung für die K riegführung  gewonnen habe. Zu 
B eginn des W eltk rieges verfügte  die deutsche H eeresle itung  b e re its  über h e r 
vorragende Sprengstoffe, die nam entlich  in Form  von G ranaten , Torpedos und 
Fliegerbom ben dem Feinde schweren Schaden zufügten. U n te rs tü tz t  w urde die 
W irk u n g  dieser K am pfm itte l durch Spitzenleistungen des deutschen M aschinen
bauers, der dem H eere eine R e ihe , der besten  Spezialgeschütze lie ferte  
(schw erstes S teilfeuer und Ferngeschütze m it Schußw eiten bis zu 150 km ).

Neben den Sprengstoffen haben in der deutschen K rieg führung  auch 
B randstoffe eine große Rolle gespielt (Brandbom ben und „F lam m enw erfer“ ).

Auch die Erzeugung künstlicher Nebel is t  zur U n te rs tü tz u n g  von 
K am pfhandlungen im  W eltk riege  gelegentlich herangezogen worden.

Von w eit größerer B edeutung w ar aber der E in sa tz  von G askam pf
stoffen. Im  Anschluß an diese F ests te llu n g  e r lä u te r t  der V ortragende  eingehend 
das W esen des G askam pfes und die E igenschaften der w ich tigsten  K am pf
stoffe  des W eltkrieges.

E r beschließt seine F ests te llungen  m it dem Hinweis, daß  es nach U rte il 
von Sachverständigen der deutschen Chemie zu verdanken  ist, wenn sich der 
W e ltk rie g  n ich t ab Ende 1917 auf deutschem  Boden abgespie lt h a t.

10. Oktober 1940 Dr. Ing. Rudolf B o j a n o v s k y :  Zur 
Gestalttheorie des Lebens.

W a s ,w irk t im Lebendigen außer E nergie und M aterie?  A uf diese F rage 
haben verschiedene Zeiten verschiedene A n tw o rten  gegeben. Der V italism us 
e rsann  eine m ystische L ebenskraft. Der M aterialism us leugnete  ü berhaup t 
jeden grundsätzlichen U ntersch ied  zwischen Belebtem  und Leblosem. F ü r den 
N eovitalism us von Driesch is t jenes rä tse lh a fte  E tw as die Entelechie, die 
n ich t im Raum e ist, aber in  den R aum  h in ein w irk t. Die D om inanten lehre  von 
R einke erb lick t das W esentliche des Lebens in den D om inanten  oder R ich t
k rä ften , welche den Lebewesen innew ohnen und — ohne se lbst energetischer 
N a tu r  zu sein — den A blauf der Energieum setzungen in einer b estim m ten
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R ichtung lenken (ähnlich wie dies bei M aschinen der Fall is t) . Die von H. St. 
Cham berlain begründete, von L. von B erta lan ffy  und anderen Forschern neu 
aufgenommene G esta ltth eo rie  e rk lä r t die besondere Lebensgestalt fü r das 
K ennzeichnende des Lebens. Der V ortragende veranschaulicht durch L ich t
b ilder wie — vom A ufbau eines hochorganisierten  Lebewesens aus Organen 
bis hinab zum F einbau  des lebenden Pro top lasm as — alles Lebendige durch 
seine besondere G esta lt ausgezeichnet ist, und  defin iert dann den Begriff der 
G esta lt als bestim m te räum liche A nordnung der Teile in Bezug auf einander 
un d  auf das System ganze. Diese besondere G esta lt, die auch den M aschinen 
eigen ist, len k t die Energieum setzungen in bestim m te Richtungen. G esta lt ist 
also eine der U rsachen im  Lebensgeschehen (und im Geschehen innerhalb  der 
M aschinen) neben den physikalischen und chem ischen Ursachen. Von der Ge
s ta lt  der leblosen M aschine un terscheide t sich die Lebensgestalt aber durch 
folgendes:

1. V erharren  in  einem sta tio n ä ren  Z ustande tro tz  ständigem  A ustausch 
der stofflichen Teilchen (Stoffwechsel),

2. V olum sverm ehrung u n ter B eibehaltung  der w esentlichen G esta lt 
(W achstum ),

3. N euerzeugung von ähnlichen G esta lten  (Fortpflanzung). Das Leben 
is t also im Gegensatz zur leblosen M aschine n ich t bloß g esta lte t, sondern auch 
gesta ltend . Ursache dafür, daß die neue G esta lt in der für sie charak teristischen  
W (eise aufgebaut wird, is t neben den physikalischen und chemischen U rsachen 
die a lte  Gestalt. In  der Energielenkung gleicht die L ebensgestalt der Rein- 
keschen Dom inante, in der ursächlichen W irk u n g  beim E n ts tehen  neuer Ge
s ta lt  g leicht sie der D rieseh’schen Entelechie. Sie is t aber im Gegensatz zur 
E ntelechie anschaulich, sie h a t ihren Sitz im  Raume, ja  sie ist die räum liche 
A nordnung selbst.

Die G esta lte th e it einer Geschlechterfolge v e rh a rrt unverändert, wenn 
die A ußenw elt unverän d ert b leib t (Beispiel: Hefe in Bierwürze bei ständ iger 
Überimpfung in frische N ährböden). Die G esta lte th e it ändert sich, wenn sich 
die A ußenw elt än d ert (ontogenetisches Beispiel: Überimpfung dieser Hefe auf 
einen Gipsblock, Sporenbildung; phylogenetisches Beispiel: B akterien  in N ä h r
böden m it stufenweise steigendem  E isengehalt, Anpassung an das E isen). Die 
G esta lte th e it der neugebildeten Lebewesen is t dabei sowohl eine Folge der 
G esta lte th e it der Stam m generation, als auch der A ußenw eltänderung (doppelte 
K a u sa litä t) . Der V ortragende b r in g t eine K e tte  von Schlüssen, aus denen 
hervorgeht, daß diese G esetzm äßigkeit auch fü r M ehrzeller gelten  m uß. Die 
G esta lte th e it kann als m athem atische Größe aufgefaß t werden, weil es v e r
schieden hoch g es ta lte te  Lebewesen, also verschiedene Grade von G esta lte th e it 
g ib t (Beispiele: B akterienzelle-Pantoffeltierchen, Fhnzeller-M ehrzeller, Süß
w asserpolyp-Säugetier). Auch system atische E inheiten  weisen eine k leinere 
oder größere G esta lte th e it auf, n ich t n u r durch die Höhe der G e s ta lte th e it 
der ihnen angehörigen Einzelwesen, sondern auch durch ihren Form enreichtum  
(Anzahl G attungen in der Fam ilie, Fam ilien in der O rdnung usw .).

Die G esta lte th e it sei als m athem atische Größe durch G ausgedrückt, eine 
kleine Änderung der G esta lte th e it durch das D ifferential dG, eine k leine 
A ußenw eltänderung durch d A und die Zeit, w ährend welcher die Ä nderung 
e in w irk t durch t. Dann ist der m athem atische A usdruck für das Gesetz der 
bei u nveränderte r A ußenw elt beharrenden G esta lt:

G r= konst. . . (1)
und für das Gesetz von der Änderung der G esta lte th e it bei einer A ußenw elt- 
ä n d e ru n g :

d G = . f  ( G ) . t . d A

Gem äß der doppelten K a u sa litä t is t die G esta ltänderung  sowohl von der 
ursprünglichen G esta lt, als auch von der A ußenw eltänderung abhängig. Sie 
m uß ferner der Zeit t  proportional sein. Die Funk tion  d G kann durch ein
fache P ro p o rtionalitä t e rsetz t werden. Die Gleichung nim m t dann die Form  an:

d G =  K G t. d A
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D araus folgt:

ln G =  K t. (A2— A t )

G =  e Kt' (A» - A>) (2)

In  W orten : „Die G e sta lte th e it einer in  U m w andlung begriffenen O rga
nism engruppe is t eine E xponentialfunktion  der A ußenw eltänderung  und der 
Zeit, w ährend  welcher diese Ä nderung e in w irk t“ . W enn die A ußenw elt ä n d e -  
r u n g  k o n stan t bleibt, also die A ußenw elt sich linear än d ert, können w ir 
s e tz e n :

K  (A2—AO -  lv

G =  e R ,t . (3)

„Bei k o n stan te r A ußenw eltänderung  is t die G esta lte th e it einer O rganis
m engruppe eine E xponen tia lfunk tion  der Zeit, w ährend  w elcher die Ä nderung 
e in w irk t.“ Dieses Gesetz w ird nun  durch die E rfah ru n g  ü b erp rü ft. Die Ände
ru n g  der G esta lte th e it im Laufe geologischer Z eiträum e w ird  gem essen :

a) am  Form enreichtum  system atischer E inheiten ,
b) an m eßbaren G esta ltänderungen  von abstam m ungsgem äß zusam m en

hängenden  Form en.
Der V ortragende zeig t in ach t Schaubildern die w eitgehende Ü berein

stim m ung der nach geologischem T atsachenm ateria l au fgeste llten  G -t-K urven 
m it den aus der abgeleiteten  Form el erreehneten . Die p rak tische  K urve  folgt 
der theore tischen  in der Kegel durch eine geologische Z eite inheit (z. B. J u ra ) ,  
w ährend  sie in der folgenden (z. B. K reide) n ich t m ehr der E x ponen tia lfunk
tio n  gehorcht. Dies is t so zu deuten , daß die Geologen eben Z eiten  k o n stan te r  
A ußenw eltänderung  zu einer E in h e it zusam m engefaßt haben. F ü r die nächst 
folgende Z eite inheit g ilt  dann diese K onstanz, welche die V oraussetzung fü r 
die Form el (3) war, n ich t m ehr, so daß auch die Form el se lbst n ich t m ehr 
anw endbar ist. F ü r solche Fälle  g ilt die Form el (2), zu deren  Ü berprüfung es 
n ö tig  w äre, ein p rak tisch  verw endbares M aß fü r A ,—A r zu finden. ,Die nach- 
gew iesene Ü bereinstim m ung der p rak tischen  K urven  m it Form el (3) fü r 
Z eiten k o n stan te r A ußenw eltänderung  is t eine S tü tze  für die kausale D eutung, 
die der V ortragende  der G esta ltth eo rie  gegeben h a t.

24. Oktober 1940 Dr. Otto B a n k :  Die Biologie des Be- 
vöikerimgswachstums. Siehe die Arbeit in diesem Bande S. 174.

E. G enscher legt einen größeren  Block des K ora llenkalkes vom Obelisk 
au f dem Franzensberge vor, der bei den d u rchgeführten  A usbesserungsarbeiten  
durch  H ostien itzer K a lk ste in  e rse tz t w orden w ar. Das M ateria l zum B au des 
im  Ja h re  1816 e rbau ten  G edenksteines w urde nach den N achforschungen von 
Prof. J .  Ja h n  bei dem sagenum rahm ten  Schem berafeisen am nordw estlichen 
A bbruch des H aidenberg-(H adyberg-)K alkgebietes gebrochen. Der K a lk ste in  
is t  besonders reich an V ersteinerungen . Zahlreiche Quer- und L ängsschn itte  
von verste in erten  K orallen (C yathophyllum ), H ydroidpolypen (A m phipora), 
A rm kiem er (Stringocephalus) und anderen M eerestieren  der M itteldevonzeit 
k an n  m an an der Oberfläche der 12 Säulen, an  den S tu fen  und besonders an  
den etw as an g ew itte rten  großen T ragquadern  des O belisken deu tlich  w ahr
nehm en.

14. November 1940 Hochschulprofessor Dr. Oswald 
R i c h t e r :  Neuere Versuche über die Einwirkung der UV- 
Strahlen auf Pflanzen.

Prof. Dr. 0 . R i c h t e r  sprach am 14. N ovem ber 1940 über neuere E r
fahrungen  über den E influß  von U V -Strahlen  auf Pflanzen.
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Dabei knüpfte  er an seine im Ja h re  1933/34 in  den V erhandlungen des 
N aturforschenden V ereines in Brünn, Bd. 65, Jg . 1934, S. 68, u n te r  dem T ite l: 
„Durch strah lende E nergie in Pflanzen hervorgerufene B eschriftungen“ an, 
die ebenda 69. Jg., 1938, S. 73, u n te r  dem Titel „W asser als E ntw ick ler von 
B lu tphotographien“, an den In h a lt seines ebenda im 71. Bde. 1939/40 ver
öffentlichten V ortrages „A uf der Suche nach dem Blute der P flanzen“ und 
an seine in den Radiológica und Fundam en ta  Radiológica Bd. 1, 4 und 5, 
H eft 1—3, 3—4 bezw. 1—2 1937, 1939 und 1939 publizierten A rbeiten

L euch tbak terien  und Luminol als H ilfsm ittel zur K lärung  der V orgänge 
bei der photographischen Zersetzung des B lutes in verschiedenem  Lichte. 
Luminol als In d ica to r von k a ta ly tisch  w irkenden Substanzen im Pflanzen
reiche und seine V erw endung in der botanischen Mikrochemie, 60 Ja h re  
Leptom in und
E idotter-, E iweiß-, Kuhmilch-, M ilchsafts, Chlorophyll = G ipsplattens 
Photographien

und zeigte, daß er die in der zu le tz t genannten  A rbeit u n te r  IV . V e r
suche m it C hlorophyll-G ipsplatten-Photographien, S. 74—76, beschriebenen 
Experim ente nun auch m it m it reinstem  Chlorophyll von Merck eingelassenen 
G ipsplatten  m it genau dem gleichen Erfolge durchgeführt ha t.

D arnach ha t also das in die G ipsplatte  eingelassene C h 1 o r o p h y 1 1 
a l s  s o l c h e s  a l s  d e r  T r ä g e r  d e r  d u r c h  d a s  L i c h t  b e w i  r k t  e n  
O x y d o r  e d u k t  i o n  s e r s c h e i n  u n g e n zu gelten und n icht etw a irgend 
eine bei der E x trak tio n  m it Alkohol aus G ras oder B rennesselb lättern  e x tra 
h ierte  Begleitsubstanz, wie dies noch bei den V ersuchen des Jah res 1939 vom 
V ortragenden selbst als Ein wand h a tte  vorgebracht werden können.

E inen ganz w esentlichen F o rtsc h ritt  erreichte der V ortragende bei seinen 
Versuchen m it Phykozyan-G ips-Platten. Den B ericht über seine einschlägigen 
Versuche des Jah res 1939 m uß te  damals der V ortragende m it der B em erkung 
schließen:

„Leider scheint das auf die G ipsplatten verte ilte  Phykozyan d e ra r t  
empfindlich gegen Sonnenbestrahlung zu sein, daß es in der bisher in Anw en
dung gebrachten E xpositionszeit von 1—3 Sonnennachm ittagen bereits so voll
ständ ig  z erstö rt war, daß ich nach W egnahme des N egativs weder d irek t noch 
im W  o o d’sehen L ichte Photographien entdecken noch m it den schon be
w ährten  Entw icklern  hervorrufen  konnte. Freilich kann für diesen M ißerfolg 
möglicherweise auch die s ta rk e  V erdünnung des in Thym olwasser gelösten 
Farbstoffs verantw ortlich  gem acht werden.“

N un gelang es neuerdings dem V ortragenden, auch in Phykozyangips- 
p la tten  die vom reinen Chlorophyll bekannten  N egative hervorzurufen.

Die Lösung dieser Aufgabe forderte  allerdings eine ganz andere V e r
suchstechnik als sie b isher in Anwendung ka.m. Denn die A usgangs-G ipsplatten 
w urden durch Zucht einer s p e z i e s r e i n  a u f  G i p s p l a t t e n  g e z o g e 
n e n  e i n z e l l i g e n  B l a u a l g e  hergeste llt, die der V ortragende aus 
Rohgut gewann, das ihm Dr. Cholnoky aus Fängen am P la ttensee  zugesandt 
h a tte . Der V ortragende zieht schon seit Jah rzeh n ten  auf in E prouvetten  
m it seiner se it 1921 bew ährten  A lgennährlösung etw a zu 2/3 e ingetauchten  
G ipspla tten  die verschiedensten Algen, C losterien, Penien, Diatom een, 
Vaucherien und auch B laualgen. ‘ Dabei kom m t es w iederholt zu einer d e ra rtig  
m assenhaften A lgenentw icklung, daß die schm alen G ipsplatten  u n te r  dem 
Algenbelag gar nicht m ehr zu sehen sind. L ä ß t m an nun d erartige  B laualgen
k u ltu ren  solange am F en ste r hängen, bis alle F lüssigkeit verdam pft ist und  
die Algen fest an die trockene G ipsplatte  angetroeknet sind, so is t die 
..Phykoziangipsplatte“ . wenn das K u ltu rg u t B laualgen waren, expositions
bereit. Nach E ntfernung  des abschließenden W attestöpsels w erden die blauen 
G ipsplatten  den E prouvetten  entnom m en und m it photographischem  N egativ  
bedeckt, in der 1939 beschriebenen A rt und W eise in Rahmen eingespannt und 
exponiert.

Nach 8 Tagen is t das „Phykozian-N egativ“ in den Z uchtgipsplatten  zu 
sehen, wie der V ortragende auch zeigte.
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Dieser Versuch is t deshelb so lehrreich , weil er 1. zeigt, daß  es auf 
eine genügende K onzentra tion  des Farbsto ffs ankom m t, wenn m an auch bei 
ihm  die vom C hlorophyll-V erhalten b ek an n ten  E rscheinungen der L ich t Wir
k u n g  durch  photographische N egative sehen will.

Dabei e rh ä lt das E rgebnis aber 2. noch eine besondere N ote dadurch, 
daß  in diesen V ersuchen n i c h t  e i n  e x t r a h i e r t e r ,  s o n d e r n  d e r  
i n  d e n  Z e l l e n  g e b l i e b e n e  F a r b s t o f f  zum  V ersuche V erw endung 
findet.

Es d reh t sich also in diesen V ersuchserien  n u r um  die R eaktion  ganzer 
m it Farbsto ff versehener to te r  Zellen auf das L ich t und bew eist, daß  auch 
diese im selben Sinne reagieren  wie e x tra h ie r te  F arbstoffe  oder B lut- und 
E id o tte rg ip sp la tten . B eachten w ir die Tatsache, daß  M oliseh das Phykozyan 
1894/5 als k rista llis ie renden  E iw eißkörper e rk a n n t h a t, so w ird  es uns nun 
auch n ich t schwer, zu begreifen, daß sich auch d ieser E iw eißkörper den b is
her ü b erp rü ften  E iw eißsubstanzen dem L ichte gegenüber analog verhält.

E ine nächste  Serie von V ersuchen und D em onstra tionen  des V o rtrag en 
den b e tra f  die E rw eite ru n g  seiner B eobachtungen über den E influß  der UV- 
S trah len  auf das A nthokyan  oder B lum enblau, über die sein 1933/34 veröffen t
lich ter oben als e rs te r  e rw äh n te r A rtikel der V erh and lungen  des N a tu rfo r
schenden Vereines in B rünn eingehend berich te te.

Die darin  schon als geglückt angeführte  K r is ta llisa tio n  von A nthokyan  
der M akel von Pelargonium  Odier horto rum  w ar der V o rtragende  in  der Lage, 
in sehr schönen, durch H errn  D ozenten Dr. A. F ie tz  in  K anadbalsam  einge
schlossenen D auerp räp ara ten  in M akroprojektion  zur D arste llu n g  zu bringen. 
D er V ortragende  ging bei der H erstellung  dieser P rä p a ra te  konform  zu den 
E rfah rungen  des Ja h re s  1934 und sp ä te re r J a h re  so vor, daß  er au f G las
p la tte n  m it nassem  F iltrie rp ap ie r die m it den sa ttd u n k e lro ten  M akeln ausge
s ta tte te n  B lum enkronenblätter von Pelargonium  Odier horto rum  m it Z ink
blechschablonen, die z. B. den B uchstaben „C“ an sg estan z t zeigten, b e leg t und  
dann bei 24 cm D istanz u n te r  der s ta rk en  künstlichen  H öhensonne durch  ru n d  
18, 20, 22, oder 24 Sekunden beließ, wobei noch keine schädigende E rw ärm ung  
des P rä p a ra te s  zu beobachten ist. D ann w ird in eine v o rb ere ite te  m it nassem  
F iltr ie rp ap ie r  ausgek leidete  P e trischa le  ü b ertragen  und an schattigem  P la tze  
im Zim m er stehen gelassen. Schon nach 1—2 Stunden  is t  bei der B esichtigung 
m it freiem  Auge eine V io le ttfä rb u n g  zu sehen, das M ikroskop zeigt eine 
kugelförm ige A nhäufung  des Farbstoffes in  den d u n k e lro t gewesenen Zellen, 
der Beginn der Entw icklung. Am Tage darau f s ieh t m an in allen UV-be- 
s tra h lte n  Zellen herrliche Sphaerokris ta lle  von A nthokyan, die nun in früheren  
Ja h re n  n u r m it 50°/0 Akohol auf eine gewisse Z eit hin (1—2 Ja h re ) in  D au er
p rä p a ra te n  aufbew ahrt w erden konnten .

N un gelang es neuestens durch geschicktes M anipulieren  m it 90°/o A lko
hol, raschem  E n tw ässern  desselben und ü b e rtra g en  in K anadabalsam  u nzer
s tö rb a re  D au erp räp ara te  herzuste llen , die eben auch den Z uhörern  pro jiz iert 
w erden konnten. *

E ine w eitere  E rgänzung  b ilde ten  E rfah ru n g en  über die durch  UV- 
S trah len  bew irkte, bezw. durch  W asserdam pfein W irkung ausgelöste K r is ta ll i
sa tion  des A nthokyans bei B lü ten  der sa ttro te n  V a rie tä t  von P rim u la  
obconica.

L ehrreich  erschienen auch jene Fälle, wo der V o rtragende  an der M auer 
seines H auses gezogene A m pelopsisblätter in der Zeit der herbstlichen V e r
fä rb u n g  m it den Blechschablonen bedeckt h a tte , die das W o rt L ibht ausgestanz t 
zeigten.

N u r dort, wo das L ich t zu tre te n  konnte, also in den Buchstaben, h a tte  
sich das herbstliche A nthokyan  gebildet, sonst n irgends, ein Beleg dafür, daß  
also auch die herbstliche R o tv erfä rb u n g  des A m pelopsisblattes einen p ho to 
chem ischen Prozeß darste llt.

A uf K arto n  aufgetragene A nthokyanlösungen von B laukohl zeigten in 
g leicher W eise A nthokyan Verfärbung durch U V -Strah len  im Sinne einer Z er
störung, gleichgültig ob das verw endete B lum enblau in n e u tra le r  alkalischer 
oder sau rer R eaktion  verw endet worden war.
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Besonders die im Sinne der Auslösung einer alkalischen R eaktion  scliou 
se it langer Zeit e rk an n te  und  in dem durch die zuerst genannte A rbeit zu r 
D arste llung  gebrachten  V o rtrag  bereits erw ähnte, an ro ten  B lüten (z. B. ro ten  
P rim elb lü ten) b ereits  nach 5 Sekunden in 25 cm D istanz besorgten UV-Be
s trah lu n g  m it der s ta rk en  künstlichen H öhensonne nachweisbare B laufärbung 
fand in den V ersuchen des V ortragenden ein Analogon in seinen E xperim enten  
m it m it A lkam inlösungen eingelassenen G ipsplatten . H iefür muß das A lkam in 
in Chloroform  gelöst sein. Die eiltstehenden P la tte n  sind ro t gefärb t. Die Be
s trah lu n g  b ew irk t B laufärbung, auch die durch die U V -Strahlen des Sonnen
lichts. D aher verm ochte der V ortragende auch Photographien auf A lkam in
g ipsp la tten  zu zeigen, die dort, wo das L icht z u tre ten  konnte, eine deutliche 
B lau färbung  aufwiesen, wo es n ich t z u tre ten  konnte, ro t geblieben waren.

D am it schließen sich die einschlägigen Ergebnisse harmonisch an die vom 
V ortragenden  m it m it N e u tra lro t eingelassenen G ipspla tten  gewonnenen an, 
die P o s i t i v e  gaben, welche in den b estrah lten  P artien  der en tstandenen  
A lkaleszens wegen gelb, in  den u n te r  den dichten G lasnegativstellen gehal
ten en  P a rtie n  ro t geblieben waren.

Das G ebiet aber, das des V ortragenden  A nsichten ü b e r  d i e  W  i r- 
k u n g  d e r  U V - S t r a h l e n  i m  S i n n e  v o n  O x y d o - R e d u k t i o n s -  
e r  s c h e i n u n g e n am w eitgehendsten  s tü tz t, sind  des V ortragenden  E r 
fahrungen m it der B estrahlung der Z ysto lithen  enthaltenden  B lä tte r  von 
S trob ilan thes anisophyllus (D yerianus), bei denen bekanntlich  Molisch*) 
seinerzeit einen vom Indigo abweichenden Farbsto ff entdeckt h a t, dem er den 
Nam en Pseudoindikan gegeben hat.

Es gelang Molisch z. B. durch H erau sk ratzen  der Z ystolithen oder da 
durch, daß sie beim Schnitt m it dem Sauerstoff der L u ft in B erührung kamen, 
B laugrünfärbung der Zystolithen-Zellen und der in ihnen befindlichen Z ysto
lithen  auszulösen.

Dem V ortragenden gelang es nun, durch eine 15 bis 20 Sekunden Aväli- 
rende B estrah lung  der B lä tte r  m it der sehr s ta rk en  künstlichen Höhensonne 
des In s titu te s  bei rund  25 cm ’ D istanz vom U-förm igen m it R eflektor v e r
sehenen B renner von der U n te rse ite  des B la ttes  her die säm tlichen Z ysto lithen  
der B lätte r, die im b estrah lten  Gebiete, also im Buch staben-A reale lagen, so 
zu beeinflußen, daß sie nach e tw a einer halben Stunde A u fen thalt der B lä tte r 
in der feuchten Kam m er prachtvoll tie f blaugrün wurden, w ährend die Zysto
lithen  der n i c h t  b estrah lten  Flächen, also die des Subschablonengebietes, 
völlig weiß blieben.

Durch diese Versuche w ird bewiesen, daß die U V -Strahlen in diesem
Falle

1. im Sinne einer Oxydation, also der Auslösung einer O xydasenwirkung, 
gew irk t haben müssen,

2. daß sie durch die ganzen Gewebe bis zu den Zystolithenzellen durch
geschlagen haben müssen,

3. daß, da die B lä tte r noch wochenlang ^m Leben blieben, die kurze 
B estrah lung  keine irreparab le  Schädigung ausgelöst haben kann.

Da auch Versuche m it an den Pflanzen haftenden B lä tte rn  gem acht 
w urden, die viele W ochen im Glashaus diese b estrah lten  beschrifteten  B lä tte r  
behielten, erschein t die sub 3. gegebene E rk lä ru n g  noch w esentlich g estü tz t.

Bemerkensw'ert ist endlich, daß ähnlich wie bei den V ersuchen von 
Molisch bei h e rausgekra tz ten  Zystolithen bei 2—3tägigem  A u fen th alt der .be
strah lten  B lä tte r  in feuchter K am m er die B laugrünfärbung der Zysto lithen  in 
eine B raunfärbung  überging.

Endlich ist zu beachten, daß der Erfolg der Pseudoindicanbildung in den 
Z ysto lithen  auch hervorgerufen werden kann, wenn die B lä tte r  von der 
O b e r s e i t e  U V -bestrah lt werden, nur m uß dann m it 30” B estrahlungszeit 
bei gleicher D istanz vom B renner gerechnet werden, wom it wieder gezeigt ist,

*) Molisch H.. Botanische Beobachtungen auf Jav a  IV. Über Pseudo- 
indican. ein neues Chromogen in den Cvstolithen der Aeanthaceen. Sitzungsb. d. 
Kais. Akad. d. W iss. in W ien 1800, Bd. CVITL, Abt. I, S. 470.
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daß. die U V -Strahlen in  B lä tte r  von der s p a l t ö f f n u n g s r e i c h e n  
U n t e r s e i t e  h e r  v i e l  l e i c h t e r  e i n d r i n g e  n.

*
E. G enscher legt eine von ihm  bestim m te , von dem L ehrer W ilhelm  

Cziczek in  der N ähe des M eierhofes N euw iese nördlich  von Ochos gefundene 
E n zian art vor. Es handelt sich um  G en tian a  am arella  (G entiana ax ila ris  
Schm idt). Diese A rt w urde bisher n u r als bei Laschanek, Blauz und R uditz  
vor kom mend angeführt.

28. November 1940 Hochschulprofessor Dr. Rudolf 
D o s t a l :  Erfolgreiche Versuche über die Wirkung der H ar
monisierung bei Kartoffeln. Siehe die Arbeit in diesem Bande 
S. 40.

In  der Sitzung am 28. Novem ber 1940 leg te  E. G en sch er zwei vom B ür
gerschuld irek tor i. R. Joh . F in k  bei M alm eritz  au f den F eldern  östlich der 
B ahnstrecke gefundene und bestim m te  Pflanzen vor, die fü r  die B rünner U m 
gebung als selten bezeichnet w erden können, und zw ar:

C a r e x  s e c a l i n a  W a h l b .  R o g g e n - S e g g e ,  die b isher n u r auf 
Salzboden bei M önitz gefunden w orden w ar und

L y t h r u m  h y s s o p i f o l i u m  L.  Y s o p  b l ä t t r i g e r  W e i 
d e  r  i c h, eine Pflanze, die vor m ehreren Ja h re n  au f e in e r nassen  S te lle  der 
oben angeführten  Felder gefunden, sp ä te r  aber nach T rockenlegung der N aß 
galle w ieder verschw unden war. Nach dem heurigen  nassen  Som m er is t die 
Pflanze w ieder aufgetreten .

Prof. Dr. Johann H r u b y  berichtet über ,,Die südmäh
rische Tarantel oder Bärenspinne“.

Bei einem Besuche der bekannten  Salzwiese bei G roß-N iem tsehitz  nächst 
A uspitz in  Südm ähren am  13. O ktober dieses Jah res , b eg ü n stig t durch  ein sehr 
schönes, noch w ärm eres W letter, en tdeck te  Kollege B ürgerschullehrer B inder 
aus B rünn auf dem von T rockenrissen  reich  d u rch setz ten  salzigen Boden 
zwischen abgestorbenen P flanzen teilen  eine große grauliche Spinne, die sich 
offenbar behaglich gesonnt h a tte . E in rascher G riff b rach te  sie in unseren  B e
sitz. Von der bekann ten  K reuzspinne un tersch ied  sie sich sowohl durch  ih re  
Farbe als auch ihre K örperform .

Die G rundfarbe is t schwärzlich-grau. D er K opf is t dick, m assiv. Die 
K iefer sin$ s ta rk  en tw ickelt und goldbraun filz ig -behaart. D er H in terle ib  is t 
n ich t kugelrund  wie bei der einheim ischen K reuzspinne, sondern m ehr eiför
mig, e tw as vom R ücken gegen die B auchseite  abgeflach t; er zeig t v ie r u n d e u t
liche Reihen w eißlicher Flecken. Die langen k rä ftig en  B eine sind  grauschw arz 
und verw ischt weiß geringelt.

E s handelt sich um  die in Südm ähren, in der Slowakei und U ngarn  
w iederho lt gefundene B ärenspinne (Trochosa [Hpgna] singoriensis L axm .), die 
auch schon in der L ite ra tu r* ) g u t beschrieben ist. Von diesem  S tan d o rte  w a r 
sie aber bisher n ich t bekann t. D ieser neue F u n d o rt b ild e t die B rücke zu den 
nördlichsten  Fundste llen  in M ähren, näm lich  bei R ousinov und  P roßnitz . Sie 
s te llt , w ie so viele andere Spinnen, In sek ten  und Schnecken der südm ährischen 
Salz- und Sandsteppenreste ein Überbleibsel (R elik t) aus der le tz ten  w arm en 
Periode (nach der le tz ten  E iszeit) vor, in  der so viele östliche und  südöstliche 
Pflanzen und T iere bei uns eine w eite  V erb re itu n g  erre ich ten , die sie auch in

*) K ratochvil Jos., T rochosa (Hogna) singoriensis Laxm . in M ähren, 
ihre  V erb re itu n g  in M ittel- und  Südeuropa (tschechisch, P firoda  1928, c. 1, 
S. 1). D ort auch ausreichend andere L ite ra tu r . —  K olosvary  M., M orpholo
gische und biologische Studien über die Spinne Trochosa singoriensis, A rchiv  
für N aturgeschichte, Bd. 91, H e ft 5, 1925. — D erselbe: ü b e r die V a riab ilitä t 
der Trochosa singoriensis, Biol. C e n tra lb la tt, Bd. 27, 1927.
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der späteren  kühlen Periode an diesen k lim atisch  s te ts  begünstig ten  Ö rtlich
ke iten  behielten. V ielleicht w aren viele derselben schon se it dem Ausgange 
des T ertiä rs  in SO-Europa (besonders in Südrußland) ansässig ; von d o rt 
schoben sie sich in jeder w ärm eren Periode nach W esten  und Nordwresten  vor. 
So könnte m an sie in gewissem Sinne auch T ertiä rre lik te  nennen. Jedenfa lls 
is t das Vorkom m en der Bärenspinne bei uns in  Sttdmähren hochinteressant.

Sie soll siqh übrigens in den le tz ten  Ja h ren  von ihren ä lte ren  S tandorten  
w e ite rv erb re iten , also häufiger w erden; das würde auch m it dem V erhalten  
zah lreicher P flanzen dieser Gegend übereinstim m en, so des M eérkohles 
(C ram be), der Federg räser (S tipa), des B artg rases (Andropogon), der T ra 
g an te  und vieler Melden, die hier v iele ro rts Äcker U n d  W eingärten , wegen 
ih rer d ü rftigen  E rträ g e  unbebau t gelassen, rasch  erobern (so bei P au sram ).

D er B iß dieser Spinne, die sich von größeren  B eutetieren  n ä h rt, soll 
n ich t gefährlich  sein, n ich t einm al m it dem Bienenstich zu vergleichen. A ber 
die B eu te tie re  w erden fast sofort durch das G ift der K ieferklauen b e tä u b t 
oder gleich g e tö te t.

Ü berhaupt is t auch die südeuropäische T aran te l (oder W olfsspinne) n ich t 
im  en tfe rn testen  so gefährlich, als es ih r schlim m er R uf will. Sie leb t gleich
falls in Spalten des aufgerissenen Lehmbodens in se lbstgefertig ten  R öhren. 
,,Von der T aran te l gestochen“ ist eine arge Ü bertreibung, wie sie so oft von 
g iftigen  T ieren g ep räg t werden. Ih r  Biß is t zwar schm erzhaft, aber n ich t ge
fährlich. Sie g a lt früher als Ursache des V eitstanzes. Durch eine ganz m erk 
w ürdige U m stellung wurde der Nam e T aran te l auf einen in Südeuropa be
liebten , fa st w ahnsinnigen Tanz, die T aran te la , übertragen ; dieser ist ein 
Überbleibsel der altröm ischen ohscönen Tänze, der L uperkalien, die vor den 
M auern Roms au fgeführt wurden.

13. Dezember 1940 Hochschulprofessor Dr. Johannes J a u- 
m a n n :  Das Elektronenmikroskop.

Das L ichtm ikroskop h a t nach einer etw a 300jährigen E ntw icklung eine 
Vollkom m enheit erreicht, die in den letz ten  60 Jah ren  n i c h t  m e h r  e r 
h ö h t  oder überboten w erden konnte. Die heutigen K onstruk tionen  sind n ich t 
das E rgebnis Jan g jäh rig er E rfahrung, sondern die konsequente Anw endung 
der E rkenn tn isse  der theoretischen O ptik durch E r n s t  A b b e .  Es gelang 
ihm, bis an die Grenzen vorzustoßen, die nach dem heutigen S tand des W issens 
vom W esen des L ichtes überhaup t erreichba* sind und er h a t dies schon 1878 
k la r ausgesprochen; ,,Nach allem, was in dem G esichtskreis unserer heu tigen  
W issenschaft liegt, ist der T ragw eite unserer Sehorgane durch die N a tu r des 
L ichtes selbst eine Grenze gesetzt, die m it dem R üstzeug unserer derm aligen
N a tu rerk en n tn is  n ich t zu überschreiten i s t ............. V ielleicht, daß  es in  der
Z ukunft dem menschlichen Geist gelingt, sich noch Prozesse und K rä fte  
d ienstbar zu machen, welche auf ganz anderen W egen die Schranken üb er
schreiten lassen, welche je tz t unübersteiglich erscheinen m ü s s e n ............. N u r
glaube ich, daß diejenigen W erkzeuge, welche dereinst unsere Sinne in der 
E rforschung der letz ten  E lem ente der K örperw elt w irksam er als die heutigen 
M ikroskope u n ters tü tzen , m it diesen kaum  etw as anderes als den Nam en ge
m einsam  haben w erden“ .

Die U nzulänglichkeit des Lichtes is t in seiner W ellen n a tu r begründet. 
Es w ird gezeigt, daß  es unm öglich ist, zwei Teilchen, die durch eine Linse 
abgebildet werden, im Bild g e tren n t zu erkennen, wenn sie näher als ein  
V ierte l der Lichtwellenlämre, d. i. e tw a 0.001 mm, sind, und daß noch gröbere 
S tru k tu ren  unkenntlich  bleiben oder gefälscht werden, wenn die Linse n u r  
einen Teil der W ellenkugel, die vom O bjekt ausgeht, auffängt, d. h. wenn der 
ausgenützte L ichtkegel schmal ist. In  diesen Fällen  is t das optische B ild 
u n te r  U m ständen dem G egenstand vollständig u n ä h n l i c h ,  eine „optische 
T äuschung“ . Die feinen S tru k tu ren  der Diatom een liegen zum Teil schon jen 
seits dieser Grenze und sind deshalb gu te  T estobjekte.

W as Abbe geahnt h a t, ist heute erreicht. Die K athodenstrah len , auch 
E lek tronenstrah len  genannt, die z.*B. von einem glühenden D rah t ausge
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s t r a h lt  werden, besitzen fallw eise eine lOO.OOOmal kleinere W ellenlänge als 
L ich t. Schon m it ganz schm alen S trah lenkegeln  kann  m an hier S tru k tu ren  
r ich tig  abbilden, die e tw a  lOOOmal fe iner a ls ein V ie rte l der Lichtwellenlänge 
sind. Freilich g ib t es fü r sie keine  durchsich tigen  Stoffe. N ur im  Vakuum  
pflanzen sie sich ungeschw ächt fo rt. In  L u ft und  gar in  festen Stoffen werden 
sie wie L icht im Nebel z e rs tre u t un d  schon nach einem  kurzen W eg ver
schluckt. F este  O bjekte d ü rfen  n u r  e tw a  1/i0.ooo m m  dick sein, wenn sie durch
s tra h lt  w erden sollen, sonst e rh ä lt m an n u r  Schatten-U m risse. M an b ring t 
sie au f eine Vioo-ooo mm dicke K ollod ium hau t, die au f ein O bjektfenster von 
1/10 mm D urchm esser ausgespann t is t, und zw ar d u rch  A uftrocknen einer Auf
schwem m ung. Sie w erden dann m it e iner besonderen  Schleuße in das hoch
ev ak u ierte  M ikroskop e ingeschleußt, ohne daß L u ft m it eindringt. Wegen 
des m angelnden D urchdringungsverm ögens kom m en L insen aus festen  Stoffen 
n ich t in B etrach t. Es geling t aber diese S trah len , im  G egensatz zu Licht, 
durch  e l e k t r i s c h e  und m a g n e t i s c h e  F e l d e r  aus ih rer gerad
linigen B ahn abzulenken und das k ann  m an genau  so wie die Brechung des 
L ich tes an  G lasoberflächen ausnützen. Zwei E isenröhrchen  stehen m it ihren 
R ändern , die zugeschärft sind, einander gegenüber und bilden gleichzeitig die 
Pole eines s ta rk en  E lek trom agneten . Sie w erden in  d e r A chsenrich tung  vom 
S trah l durchsetz t. Ebenso w irken zwei gegenüberstehende dünne M etallröh r
chen, die entgegengesetzt elektrisch  geladen sind. S ta t t  der R öhren können 
auch gegenüberstehende P la tte n  m it runden  Löchern fü r den S trah l ver
w endet werden. Diese sogenannten e lek trischen  und m agnetischen Linsen 
haben m it den Glaslinsen der O ptik sicher n ich t m ehr als den N am en und  den 
Zweck gemeinsam, wie dies Abbe voraussah . D urch Ä ndern des S trom es oder 
der Spannung für diese L insen k an n  m an ih re  B rennw eite  s te tig  ändern . Man 
k ann  dies zum Scharfstellen benützen und b rau ch t die O bjektiv linse  n ich t wie 
beim  L ichtm ikroskop gegenüber dem O bjekt zu verschieben. Die A nordnung 
dieser L insen im R ohr des M ikroskopes en tsp rich t v o lls tänd ig  einem L ich t
m ikroskop m it B eleuch tungsapparat und Photokam era; Als S trah lenquelle  
d ien t ein G lühdraht, der die E lek tro n en strah len  in ein s ta rk es  elektrisches 
Feld hineinschickt. D adurch en ts teh en  S träh len  hoher G eschw indigkeit, welche 
die O bjekte viel leichter durchdringen und  außerdem  eine kürzere  W ellen
länge besitzen. Um dieses Feld zu erzeugen w ird der G lühdrah t von dem 
übrigen, ganz aus M etall au fgebauten  M ikroskop durch ein G lasrohr iso liert 
und m öglichst hoch, z. B. auf 100.000 V olt gegen dasselbe negativ  aufgeladen. 
Das In n ere  des M ikroskops w ird durch  eine H ochvakuum pum pe lu ftleer ge
h a lten . Das Bild w ird auf einem  K leinkam era-Feinkornfilm  aufgenom m en oder 
au f einem Leuchtschirm  aufgefangen und d irek t durch ein seifliches Glas
fen ster im M ikroskoprohr b e tra ch te t. B elichtungszeiten  von 1/t0 Sekunde ge
nügen. Die sehr sta rk e  W ärm ew irkung  der S trah len  auf das O bjekt k an n  so 
lange leicht ertragen  werden, hingegen sind E lek tro n en strah len  für lebende 
Zellen außerordentlich  schädlich. Es sind ja  gerade die S trahlen , welche von 
den A m erikanern  T odesstrahlen  g enann t w urden. E ine  lebende Zelle k ann  die 
zum Photographieren  notw endige S tra h ls tä rk e  n u r 1/10oo Sekunde lang  aushal- 
ten , kom m t also n u r noch als Leiche auf die P la tte . Beim L ich tm ikroskop  
n ü tz t  m an den größtm öglichsten  L ichtkegel, der das O bjek tiv  durchdring t, aus, 
dies e rlau b t die ausgezeichnete Optik. Die elektrischen und m agnetischen 
Linsen sind  jedoch noch viel zu unvollkom m en und m üssen wie O bjektive b il
liger P ho to ap p ara te  sehr s ta rk  abgeblendet w erden um  scharfe B ilder zu 
liefern , und zwar etw a auf */i00 der B rennw eite. Dies bed ing t eine ausgezeich
n e te  T iefenschärfe, die m an beim  L ichtm ikroskop ve rm iß t, aber das A uf
lösungsverm ögen wrird  dadurch  freilich lOOmal k leiner als es die kleine W ellen 
länge  an  sich ermöglichen w ürde. D azu kom m t noch ein E arbenfeh ler wie bei 
gewöhnlichen Glaslinsen.

M an kann daher m it dem  E lek tronenm ikroskop  h eu te  e rs t S tru k tu re n  
auflösen , die 30—50mal feiner sind als die fe in s ten  im  L ichtm ikroskop e rkenn
b aren  oder anders gesprochen: w ährend  beim  L ich tm ikroskop  eine V ergröße
ru n g  ü ber 800—lOOOfach zwecklos ist, weil sie n ich ts feineres zeigt, sondern 
n u r verwaschen wird, t r i f f t  dies beim  E lek trom ikroskop  e rs t bei V erg röße
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rungen über 30.000—öO.OOOfach ein. Die theoretische Grenze Hegt ab er be i 
einer hundertm illionenfachen V ergrößerung. Die E ntw icklung h a t also h ie r  
noch ein w eites Feld  vor sich.

In  einer R eihe von Bildern w urde eine Auswahl der bisherigen F o r 
schungsergebnisse an O bjekten der unbelebten  und belebten N a tu r  und d e r  
V ergleich m it entsprechenden B ildern des L ichtm ikroskops vorgeführt. In  F a r b 
stofflösungen sind z. B. Teilchen s ich tbar geworden, welche die Größe d e r  
ve rm u teten  Farbstoffm oleküle  besitzen.

Die Vorträge wurden im Hörsaale 6 des Altgebäudes der 
Deutschen Technischen Hochschule abgehalten. Lediglich der 
Vortrag des Herrn Hochschulprofessors A n s c h ü t z  (4. 7. 
1940) fand aus praktischen Gründen im Hörsaale des physika
lischen Institutes und der des Herrn Hochschulprofessors J. 
J a u m a n n  im Hörsaale für Elektrotechnik der Hochschule 
statt. Es sei hier wieder besonders Herrn Hochschulprofessor 
M o h r  dafür gedankt, daß er die Räume seines Institutes für 
die Vereinsveranstaltungen immer bereitwilligst zur Verfügung 
stellt.

L e h r w a n d e r u n g e n  fanden sieben statt:
17. März 1940 Professor Dr. Johann H r u b y :  Botanische 

Lehrwanderung auf den Kalecnik, über Hostienitz nach Ochos 
(Sporenpflanzen).

28. April 1940 Professor Dr. Johann H r u b y :  Botanische 
Lehrwanderung Strelitz—Bukowetz—Tetschitz (Wildgemüse).

26. Mai 1940 Professor Dr. Johann H r u b y :  Botanische 
Lehrwanderung auf den Kalecnik.

16. Juni 1940 Hochschulprofessor Dr. Hans M o h r :  Ge
ologische Lehrwanderung im Raume Lasch an—Lubie—Schwar
zenberg (Mährisches Perm).

23. Juni 1940 Professor Dr. Johann H r u b y :  Botanische 
Lehrwanderung, von Bilowitz über Kanitz-Bad nach Ochos 
(Heilpflanzen).

13. Oktober 1940 Professor Dr. Johann H r u b y :  Bota
nische Lehrwanderung zur Salzflora nach Groß-Niemtschitz.

20. Oktober 1940 Professor Dr. Johann H r u b y :  Bota
nische Lehrwanderung zum Jägerhaus, über den Steinberg, nacn 
Schebetein und Bisterz (Pilze).

Allen bei den Vorträgen und Lehrwanderungen tätigen 
Herren sei für ihre Mühewaltung der herzlichste Dank ausge
sprochen, der mit der Bitte um weitere Mitarbeit verbunden 
wird.

Der Verein gehört nunmehr der G e s e l l s c h a f t  f ü r  
W i s s e n s c h a f t  u n d  V o l k s t u m f o r s c h u n g  a l s  
M i t g l i e d  i h r e r  A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  an.

Am Schlüsse dieses Berichtes glaubt sich der Berichter
statter zu der Feststellung berechtigt, daß im Vereine tatsäch
lich rüstig gearbeitet wurde. Dies verdankt der Verein nicht zu
letzt seinem überaus rührigen Vereinsführer, Herrn Direktor
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S c h i r m e i s e n ,  der keine Mühe scheut, wenn es gilt, für 
den Verein einzutreten. So manches, was erreicht wurde, ist 
einzig und allein seiner Energie zu danken.

Und so sehen wir denn voll Zuversicht dem kommenden 
Jahre entgegen. Wir vertrauen auf den Führer d£s Groß
deutschen Reiches, Adolf H i t l e r ,  der sein Volk zum glänzend
sten Siege der Weltgeschichte führen wird.

H e i l  H i t l e r  !
D er e rs te  S c h rif tfü h re r :

Dozent Dr. A. F i e t z.

Büchereibericht.
Einlauf im Jahre 1940 471 Stück.
Neue Inventarnummern: 28.
Hievon 8 periodische Druckschriften, und zwar:

Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissen
schaften, Berlin:
A Physikalisch mathematische Klasse,
B Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse.

Anais da Primeira Riuniao Sul-Americana de Botánica des 
Ministerio da Agricultura. Instituto de Biologia Vege
tal. Jardim Botánico, Rio de Janeiro.

Beiheft zum Jahrbuch der Pommerschen Geographischen 
Gesellschaft, Greifswald.

Vyrocni zpráva. Královská ceská spolecnost nauk, Prag.
Internationale Zeitschrift der Ungarischen Geographischen 

Gesellschaft, Budapest.
Biologické spisy vysoké skoly zvérolékarské, Brünn. (Ge

schenk von Prof. Dr. O. V. Hykes.)
Jeschken-Iserland, Beiträge zur Heimatkunde. Im Auf

träge des Deutschen Heimatbundes Landschaftsverein 
Jeschken-Iserland, Reichenberg.)

Von Band 71 der ..Verhandlungen“ wurden abgegeben:
113 an die Mitglieder in Brünn,
38 an auswärtige Mitglieder,

204 im Tauschverkehr,
8 an verschiedene.

Von Bänden früherer Jahrgänge wurden durch Tausch 
oder Verkauf 44 Stück abgegeben, darunter eine Mendel-Fest
schrift, ferner 147 Fotokopien von Mendels Handschriften.

Der B ü c h e rw a rt: 

Dozent Dr. A. F i e t z.
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