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404. Kiin8l8loDo un 8teIIo von Oninini uruOionni.
-Xgur-^gur U8^v.
Lür «!i«' Import-Lroilukte Oummi ur., -Vgur--Vgur, I ru- 

gunll» usw. werilen -Vustuusellstoffe gesuelit, «lie uls Lüll- uml 
l1iu«!«'millel l»zw. uls Irüger pliurniuzeutiseller nn«! kosmeti- 
s«l»er Wirkstoffe geeignet sinrl. Die Lrsutzstosfe müssen 
pli^siologisel» einwumlsrei 8ein. Kommen sog. Kunststoff«' in 
lletruelit, etwu uus «ler Iieil»e «lor Lol) vin^lulkoliole oiler 
unlleren Orupzlen? 8iml solelie -Vustuuselistosfe lureits in 
pruktiselier -^nwenüung?

Lrunksurt sm >1uin L. L.

Xnr Liugo ^60, Hott 47. 8ollolluoküliilliolior 8loD.
Ls gil»t versellieüene Kunstliarze, «!ie in i!»ren Ligen- 

seliuften ilom 8el»elluek in vieler Ilinsielit gleieliwertig siml. 
Xu «lie8en geliören reine Ll»enoI-^IlIel»^i1-Hurze, «lie uuel» in 
8j>iriln8, Azeton, Lstern usw. lösliel» sin«l. 8»e zeielinen siel, 
im Allgemeinen «lurel» grolle Ilürte uus, sin«I ulrer etwa» 
spröüer sl8 8el»eIIuek. Die Iluftfüliigkeit ist selir gut. Lro- 
<Iukt<; «lieser ^rt werilen von verseliieüenen Girmen üergestellt.

l.everkusen Dr. Dr. K. ^Vürtl»
ln meiner Lelire l>enutzten wir in Lrmungel»»ng von 

8el»elluek zun» ^ufkittei» 8iege!luek, ferner wurüen ^lessing- 
gu8stüeke z«im ^l»tlrel»en «ler Llüeüen uns eine i>lungeilrel»te 
llolzselieiüe gelegt nm! mit einen» ^Vueliskitt, «ler uns einer 
^lis«l»u,»g von V^uelis mit Koloi»l»or»iun» I»estun«l, umgegossen, 
^»«l» «len» Lrkulten wurilen öie I'eile ülrerilrelit, «lunn fülirte 
mun mit «lein Hummer einen kurzen 8el»Iug gegen 4ie 8tirn- 
seite «ler 8el»eil»e, woilurel» sie!» «lie I ei!o lösten. Der Kitt 
nurile un «le»» Lunten «ler 4^eile ullgelrroelien uni! konnte 
mittler weiter verwendet werilen.

l^rier Lrüzisionsmeeliuniker -V Brunke

/ur Lrugo 870, Hott 47. 8ltnn1onoinloilung in INinuton.
Die 8tum!eneik»tei!ung in Minuten, »Iso öie genuuv Xeit- 

messung, wurile ermöglieüt «Iure!» «lie von Hudgens 1650 
erfumlene, un» 1700 ullgemeiner eingefülirte 8pirulfet!er. 
Von i!u un wurilen «lie '^uselienukren mit einem zweiten 
Xeiger, «len» ^linutenzl iger, uusgestattet. (Grolle Dkren n»it 
^linuten- un«l 8ekum!enzeiger «in«! vereinzelt Irereits uus 
«len» 16. 4ukrkun«!ert nuekweist.ur.

Dresllen Lürltleeke
Dei» ustronon»isel»en 1ug in 12 8tun«!en »»n«1 «lie 8tun«Ie 

in 60 Minuten z»> teilen ist ultl)ul»>loniseke V/eislieit!
Villuel» Direktor Ing. L. Deluni

/nr T ruste '471, Holt 48. KloLstoff /.nr Horktoltnnx von 
V^nrsoln.
Di«' ^Vulll «les klelrstosfs kün^t von «1er ^lutur «1er „i»ulver- 

förmi^en Flusse" ul» (or^unise!» oiler unor^unise!»?). Du 8ie 
verlunp;en, «lull «ler XIel»stoff l»renn!»ur sei, lie^t «lie Ver
mutung nu!»e, «lull es siel, in ilirem 1'ulle um eine Flusse 
»uittelluir o«lor unmil!ell»ur i»llunzliel»er Herkunft Iiumlelt.

Versuelien 8ie sie «lnreli /ufiigung einer tunlicl» geringen 
^lenge von Dein» uls Dinilemittel zu Mörteln zu pressen. Ls 
mull „lege urtis" nuel» »in«! nuel» «lurel» Linrül»ren von XVusser 
verdünnt un«! nur soviel «luvon zugesetzt werilen, «lul! «lie 
l41isel»ung mit «len» Lulver el»en „gr»il»enfeuellt" uusfsllt.

V^ernigerolle Lur! Dreuer

()l»ne «lie Flusse »»ml «len /week zu kennen, ist es un- 
mögliel», eine genuue Auskunft z»i gellen, <lu es siel» uuek 
»nn giftige Lrüjrurute liumleln kuun! Ilrennllur siuil ulle uuf 
IVuturllurz- uni! Ilitumengrumlluge lleruliemlei» I^IeI»sloffe, 
z. II. ulle Ilulsume, ulle I'uruDin- un«l l'eerirroilukte u. u.

Villuel» Direktor Ing. L. Deluni

liükren 8ie «lie i»ulversöri»»ige n»it einer Dextrinlösung 
zu einer ^ustenurtigen Flusse ui» ul»«l pressen «liese in ge
eignete Lormen. Dum» tuuel»en 8ie «lie fertige»» Würfel noel»- 
»uul8 ii» eine verilünnte Dextrinlösung »in«! lussen troeknen.

Iluil Kreuznuek Vi^ezet

/ui 1 rugo 878, Nott 48. Luoliioioi» von Olu8.
8tellen 8ie eine l url»«» Iu;r uus Leinöl un«! Hel»sel»wurz 

un«l streieken «lumit «lünn «lie 8e1»eil»en; l»evor «ler Laek 
troeknel, l»et»»i»fen 8ie «lie 8el»eil»en mit einer Dürste.

üuil Kreuznaeli Vi^ezet

Du niel»t ungegel»en wiril, wozu «lus luekierte Olus ver
wendet werilen soll, ist es seliwer, einen Hut zu erteilen. 
Vielleieüt kommen 8ie u»»f folgemlen» ^Vege zum Aiel: 
I^elimen 8ie pllotogrui»!»ise!i6 Dlutten (billigste 8orte), 1»e- 
liekten 8ie Ins zur vollkommenen 8el»würzung un«! entwickeln 
8ie «lunn. Ls lussen siel» in «ler 8el»iel»t feinste Xeieknungen 
mit «ler I^utlel uusfüliren. Heim Kopieren erseüeinen «lie 
Linien seüwarz uuf weitem Or»»n«l.

Lrunkfurt um ^luin 8el»riftleitung
Lür tliesen Xweek eignen siel» zweifellos «lie Kei «ler Her

stellung voi» liuilierungen verwendeten Bussen, n»»r wir«! es 
nolwenilig sein, sie «lurel» entspreeliei»«len Xusutz voi» L»i8 
Iielltunt!»irelllllssig zu mueüen. Ls gil»t eine gunze Leilie von 
Vorseüriften, z. II. 8 l'eile V^uelis, 3 l'eile veneziuniseües 
l'erz»entin, 1 l'eil Ilurz, 1 l'eil ^spliult, zusummengeselimolzen 
un«l mit soviel Terpentinöl versetzt, «lull nuel» «len» Lrkultei» 
eine Llüssigkeit voi» «ler Konsistenz «ler Oelfurlm entstellt. 
Die KuOmenge rielitet siel» nuel» «1er Huulitüt «les Luües. 
^luil wir«! nutürliel» «len seliwürzesten, uusgielrigsten Ku8, 
z. IL Ossrull, verwenden. Ls ist unzunelimen, «lall solel»«' 
Flüssen »inter «ler Lezeieünung ^etzgrun«1 iin Ilumlel zu 
Küken sinll.

Leverkusen Dr. Dr. K. ^Vürtl»

8el»reil»er «lieser Xeilen gluul»t «len Lnüzweek Ilirer ^n- 
fruge iluliin «leuten /.»» ilürfen, <lu8 8ie l»eul»siel»tigen, u»»f 
pl»otogrui>ll»8el»em ^Vege, jeiloel» oline Xullilfenuli»»»«; optiselier 
Iteüelfe, eine ^nzulil völlig gleielier 8triel»zeielmung«;n unzu- 
fertigen. Vers»»el»e, <!»«; iel» zu iliesem I)el»»»fe unstellte, er- 
gulren, «lull siel» „8urg!uek" (seüwurzer) uusgezeielinet für 
lliren Xweek eignet. Lin «lünner, ul»er reel»t gleiel»mü8ig uus 
eim^ Olusplutte uufgestrieliener Lleüerzug erliürtet Ilinnen 
vier 8t»in«!en zu einer ülunken, elrenei» un«! für Lielit un«lureli- 
lüssigei» 8el»iel»t. Die zulillosen kleine»» L»ift!»lüsel»en, «lie siel» 
l»eim ^»»fstreielien nielit verl»in«lern lassen, verseüwinüen 
völlig l»eim Lrllürten «les Leüerzugs. 8ie «lürfei» «liesei» Zeit
punkt jeiloel» nielit ul»wurten, sonllern müssen «lie Xüge in 
«lie Deekseliielit einritzen, nuelulen» sie nuel» zwei 8tunüen

(Lortsetzung auf «ler 3. Lmseklug-eite)
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IXeue Lrb6nii1ni886 bei der Lrk0r8ebimA (ier Orippe
Von Dr. ». LLODIV

^U8 6er 8ioklimatiscken Lorsckungsstelle 8a6 Lister 

um! 6er Xurortklimakreisstelle lies Leicksamts für V^etterliiensl.

»Hie Orippe 06er Inkluenra gekört nickt ru lien 
-I_^8eucken, llie 6urck ikre koken 8terkerisferu (Nor- 
tslitiit) kesomlers gelürcktet viril. Vielniekr verläuft 
«ie Kei <ier I^IekrrakI lier Lrkrankungen — von ^us- 
nakmefallen akgeseken — allgemein verliältnismällig 
^biokt. Doell kann «ick in ikrein befolge plötrliek eine 
^ungenenlrün6ung (Lneumonie) entwickeln, <Iie uuck 
kräftige gesunilv ^lenscken scllwer gefäkr6et niili nielit 
beiten rum l'oiie fükrl. 8ie ist aker wegen ikrer oft 
uulierorlienliick kolie» Lrkrunkungsriffern (I^Iorki6ität) 
^ür ,iic Lrlialtung «ier VolksgesunOkeit null lier Lvi- 
btungskäkigkoit 6es Volkskörpers von keso»6erer 8e- 
^eulung. 8iv kann oft Kinnen weniger l'age einen 
Knollen leil »Ier 8evölkerung arkeitsunfäkig macken;

ßleielivm I^IuLe ist naliirlick auek liie 8cklagkraft 
einer l'ruppe gef»kr6et. 80 wur6e Linie luuuur 1939 
sus Lrag gemelllet, 6all eine sckwere Orippeepillemie 
seliütrungsweise 300 000 Uenseken (ükvr ^/s «Ier 8evöl- 
Lerunglj ergriffen liake, llall liie Xrankenkäusvr völlig 
ükersüllt seien, 8okulvn, 8ekör6en uml Laliriken infolge 
Ausfalls „„ ^rkeilskrüftcn sokliesjen mukten ii. a. in. 
^sg aueli llivsv Zaki ükertrieken sein: uuck <Iie aint- 
licken Ziffern ,lcr Ortskrankenkassen reigeu, 6all Kei 
«len Orippeepilivmien lier ietrlen luiire oft ei» Koker 
Lrorentsutr ulier Versiokerten erkrankt ist. Oie Oe- 
samtraiil lier LrankmeI6ungen ketrug r. 8. in 8raun- 
sckwoig wüliremi lier Lpi6emie 1933 132 uuf je 1000 
Versickerte, in Lrankfurt am Uain wäkrenli lier Lpi- 
liemic 1929 sogar 136 auf je 1000 Versickerte. Diese 
Aakicn rwingen ru einer grünllliclien uiili mögiickst um- 
fassenlien Lrforscliung «ier Orsacken soicker Lpillemien, 
ui» lleren Lntsteken oiier liock iiir ^usiireiten liurek ge- 
eignete vorkeugeu6e (propk>iakliscke) i^lallnulimen ver- 
kinliern ru Können.

Diese Lrforsekung «ier Orippe !>ut sick seit üker 
einem kalke» lukrkunllert fast liusseklielllick aut kak- 
tcriologisokem Ovkiet akgespielt, worüker Xai - 

r i e s') in llieser Zeitsckrift eingeken6 keriektet Kat. 
Diese Lorsvkungsricktung liat rur Lntlleckung «le« 
Pfeiffer seken 1n8uenra-8akteriums gefükrt. Dock 
reigte sick, llaü liieses 8akterium auck in grippefreien 
Zeiten auftreten uml sovolil Kei völlig gesunllen I^Ien- 
sckcn, als auck Kei an anderen Xrankkeiten Verstor- 
kenen in einem koken Drorentsatr gefunden veräen 
konnte. Wt 8eekl ketont llskvr « i r i e s, llaü alle 
gefunllenen Orippeerreger erst kesonäerer 
Dellinguiigon ke^ürfen, um liie 8 eucken ent- 
faeken nu können. Lrst venn liie Lrreger liurek LuLere 
Linüüsse „provoziert" verlien, vermekren sie sick 
rascii oller aktivieren sick, so «lall lier ^Virtsorganismu» 
erkrankt, kesonliers venn seine V^ilierstanlisfäkigkeit 
gesckväckt ist.

Diese ä u ll e r e i> LinfIüsse können, wie 
8 e k m i li t unli L a i r i e s auek im l'ierversuek nack
gewiesen Kaken, in einer Lrkäitung kesleken, 8. k. 
etwa «Ier ^kkülilung ,ier 8vkleimliiiute liurek Linatmen 
kalter Luft, /^ker auek aiillere ^VitterungseinOüsse so
wie Lrnakrungsseküllvn wirkten als allgemeine (unspe- 
riliselie) Lrovokationen uuslüsen«! auk liie Vermekrung 
lier kereits vorkanllenen 8ukterie» unll fükrten so rur 
Lrkraukung. Damit tritt im exakten l'ierversuck ein 
Laktor liervor, «Ier sckon vor ller kakteriologiseken 
Lorsckungsepocke als eine wicklige 8euekenursacke 
angeseken wurlle, «lcr aker in »Ier Zwisekenreit fast 
vergessen wor«len war: «las Letter.

Die Lrforscliung lier Orsavken lier Lrippeepiliemien 
liarf also nickt mekr Kei >ler Ontersuekung >Ier Lr
reger Kull mucken, sonllern mull wie ru Zeiten Let
te n k o f e r s') ulle äuLeren Omstümle lier 8eueke mit 
in liie Delruckluug einlierieken, liie sker uuck nickt 
einseitig ükersekütLt werllen liürfen. Die 6rippe tritt, 
wie wir wissen, nickt ru allen lakresreiten auf, son-

Vgl. „llnisckuu" 1938, lickt 3.
Vgl. L. ^Voller, „Oinsckuli" 1937, lickt 35, 
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dern vornedmlicd (venu aucd nicdt ausscdiießded) im 
Sinter. 8ie entwickelt «ick aucd nicdt jeden V/inter 
ru einer Lpidemie, sondern dleidt vielsaed, so 1937/38 
ganL undedeutend. LIederdliekt man lediglicd die 
letzten iadre, 80 kiillt aut, daß 8eit 1926/27 alle rwei 
iadre eine Lpidemie stattündet, ruletrt also 1938/39, 
wädrend in den danwiscdenlisgenden ladren die 
Orippe endemisck war, d. li. nur in einnelnen Fällen 
austrat. Dieser rweijädrige 11 d t I> m u s wurde 
unaddängig von verscdiedenen -Autoren in ganr ver- 
acliiedenen Oedieten gesunden, und dewirkt aucd ent- 
sprecdende Anstiege der Oessmtsterdlicdkeit iin Deut- 
scden Keicd (i u s a t r). Die grolle Bedeutung der 
Orippe kür die Volksgesunddvit wird dadurel, ein- 
dringliclt vor ^ugen gesülirt. lrotrdem dieser Kd^tli- 
NIU8 jetrt 8«Iion 12 iadre anliält, wäre «8 docd wolil 
Lu gewagt, allein au8 die8er latsacde Iierau8 vorder- 
rusagen, daß der Sinter 1939/40 epidemiosrei 8ein 
würde, und die näedste Epidemie er8t 1940/41 sällig 
wäre. Line gewiße (Vadrscdeinlicdkeit diersür destedt 
allerding8. Vor einer derartigen Vori,er8age warnt die 
Lrsalirung, daß 8olclie Ld^ldmen sied wolil einige 2eit 
liindurcli lialten können, dann aller plötulicli aussetren 
oder aieli verscdieden, odne daß wir in jedem Lalle 
die LIrsaede kennen. Leder andere Ld^ldmen der 
Orippeepidemien 8ind kaum eindeutige Leststellungen 
möglied. Die ^usammendänge mit der 35jädrigen 
Urllcknerscden Klimuperiode 8ind edenso wenig sicder 
wie die mit der 11jälirigen 8onnenßeckenperiode, uin 
8o melir, a>8 die8e Perioden stark veränderlielie 
periodenlängen Iiaden. I^ur 8elten weitet sied eine 
Lpidemie rur weltweiten Pandemie au8, wie 1891—92 
und 1918—20. Immerinn linden wir r. 8. 1932/33 die 
Lpidemie erat in den Vereinigten 8taaten, später in 
Lngland un<I er8t LuletLt in Deut8cl>land, Ldnlicd aucli 
die Lpidemie 1936/37 er8t in Deut8cl>Iand, dann naed 
Lngland und 8kändinavien lldvrgreikend.

Hiermit derüdren wir einen Zweiten wichtigen 
Pundt der Orippesorsedung: die Wanderung der 
L p i d e m i e n. Die lldlicde ^ussgssung dringt diese 
8tet8 deodacdtele LorlpßanLung der Lpidemien naed 
di8der 8euedensreien Orten mit dem Verkedr üusam- 
men; da8 ^ustreten einer Lpidemie Iiängt naed dieser 
^N8icdt nur ad von der persönlicden Ansteckung durcd 
unmitteldare Derlldrung, ^nliusten u. g. Legen die 
ausscliließlivde Bedeutung de8 Verkedrs spricdt die 
von un8 1935 gesunden« latsacde, dal! die Lpidemie 
1933 dvi idrem V/eg von Ilamdurg »ns, wo aie nuerst 
gemeldet wurde, naed 8llden in l.öttingen lialtmaedte, 
und die nadegelegenen Ovdiete Hessens, 8o Kassel und 
^lardurg, ossenliar erat von 8üden und (Vesten der, 
Uder das IHieinlamI und Lranksurt am Vlain erreiclite. 
klimmt man ala Lpidemiescdwello einen läglieden 
Krankenüugang von 1 aus 1000 Vermoderte an, 8o trat 
die Lpidemie in Dainliurg am 2. Januar aus, in Döt
tingen am 5. Januar. La maedt nun ganü den Lindruek, 
ala od die Orippe de» Licdenlierger 8attel, der den 
Leinegraden vom ^Veserßußgediet trennt, niedl Iiätte 
llderaclireiten dünnen; denn Kassel erreiedtv diese 
8cdwelle erat am 24., wälirend aie in Dortmund sedon 
am 16., in Lranksurt am 18., in ^lardurg und einigen 
kurliessiseden Landdreisen am 19. und 20. eintrat. 
Herlin, das von diesen 8tädten aicder die atärdsten 
Verkedrsderiedungen mit Ilamdurg unterdält, wurde 
erst am 31. ianuar erreiedt, edenso 8tuttgart, und

Drvslau sogar erst am 3. Ledruar, wädrend die Orippe 
in I^ordwestdeutsedland längst im Rückgang degriksen 
war. Die Orippe wandert somit nicdt immer mit dem 
Verdedr, sondern ökters in I^edenricdtungen oder aus 
Umwegen, die wir wegen mangelnder Neldepßicdt 
nocd nicdt näder Uderseden dünnen.

Retracdten wir scdließlicd den L e i t I i c d e n Ed
laus einer Grippeepidemie an einem Orte, so linden 
wir, sodald wir täglicde Krankdeitsniksern Zugrunde 
legen, einen wellenartigen Verlaus mit 
niedreren 8odüden, die mancdmal einer grö
ßeren (Veile ausgesetrt sind, mancdmal aucd durcd 
eine epidemiesreie 2eit mit nur vinrelnen Lällen 
isoliert austreten dünnen. Diese 8cdüde im Krunkdeits- 
einsatL linden sied nicdt nur dei dem statistiscd aiciier 
nicdt einwurlssreien Reodaclitungsmaterial der Kran- 
dendassen, wie wir dei den Lpidemien von 1933 und 
neuestens aucli 1929, 1 Lscdocd edenso dei der von 
1936/37 nacdweisen donnten, sondern edenso dei den 
durcd Diagnose und Anamnese siedergestelllvn Orippe- 
sällen der Krankendäuser.

Ls ließ sied nun nu einer vergleicdenden Retracd- 
tung des Lpidemiealilauss an verscdiedenen Orten sest- 
stellen, daß diese 8cdüde an medrervn, meist sogar an 
allen Orten säst an den gleicden lagen austreten, un- 
addängig davon, od die Lpidemie im ^nmarscd, aus 
dem Hüdepundt oder sedou im Rllckrug degrissen war. 
Diese 8cdllde, die dem großzügigen 8eucdengang der 
Lpidemie Uderlagert sind, solgen nun unmitteldar (mit 
1—2 lugen ^dstand) einem der ^ettervorgänge, die 
wir durcd die Lorscdungen von de Rudder u. a. 
dei vielen anderen Krankdeiten als auslösende Lir 
saciien bereits dennen. Diese ReLiedung nwiscden lie
stimmten Wetterlagen und Orippescdüden ist durcd 
vergleicdende Relraedtung siedergestellt worden. Ls 
ließ sied nämlied Lvigvn, daß der Orippescdud aucd in 
seiner räumlicden ^usdednung der Wetterlage solgt. 
und dort sedlt, wo diese (Vvtterlagv sedlt. Linige Bei
spiele mögen dieses Verdalten dennreiednen: ^m 14. 
und 15. lanuar 1929 dringt eine Kultsront mit konti- 
nentul-arktiscden Luslmassen aus Osten der langsam 
naed V/estdeutscdland vor. Der folgende Orippescdiid 
tritt am 15. in Rreslau, Rerlin und Leipzig aus, da
gegen erst am 16. in Rremen, Dortmund, Köln und 
Lrandsurt ain Vlain. Line von (Vesten andommenile 
(Varmsront läßt aucd den Orippescdiid in idrem Oe- 
solge sied von 'Vesten »acd Osten verscdieden. ^1>n 
14. Ledruar 1929 deoducdten wir ein aus (Vesldeutscd- 
land descdrändtes ^lukgleiten sudtropiseder (Varmlukt 
mit 8cdneesäIIen auk die liegende Kalllust, wädrend 
'm Osten des Reicdes die Kaltlust ungestört dleidt. 
^ucd der am 15. und 16. Ledruar lolgende Orippe- 
sediid dleidt aus (Vestdeutscldand descdränkt. I(iocl> 
medrvre Reodaedtungen gleicder IVatur deweisen uns, 
daß die 8cdüde der Orippeepidemie Leit- 
licii wie räumlicd »nmittelliur d «stimmten (Vet
terlogen folgen und von diesen osfendar ursäcd- 
licd addängen.

Damit wäre ader eine Drücke Lwiscden den disder 
getrennten dakteriellcn und epideiniologiseden befun
den gesclilagen und wir können eine für die Orippe- 
forscdung nicdt unwivdtige ^rdeitsdz'potdese 
aufstellen. Orippedakterien oder Virusarten sind im 
menscdlicden Organismus nicdt selten vordanden, oline 
daß sie irgendwelcde Lrscdeinungvn verursocden. Die 
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direkte Ansteckung Bewirkt lediglicB die Verbreitung 
der Krreger von NenscB ru NenscB; die Krank- 
Beit «elBst kommt er8t dann rum usBrucB , 
wenn die Krreger d u r c li Bestimmte Wet
terlagen aktiviert werden, oder die ^ider- 
standssäliigkeit <Ie8 menscBIicBen Organismus dureli 
andere OrsaeBen gescBwäeBt worden ist. La i8t 
BierBei nicht anrunehmen, dalj die Wetterlage einen 
direkten Kinlluk aus die Kakterien mit ilirvn einsaclien 
DvBensvorgängen hahen; walirselieinlich liandelt es sich 
um eine mittelBare Wirkung «uk dem V^ege llBer den 
Organismus des ^irts, der den „I^ährBoden" der Kak- 
lerien dar8tvllt.

Nit der Krkenntnis dieses Zusammenhanges jst da8 
OrippeproBIem noeli längst nielit ursächlich gelöst. 
Denn der V^ettereinkluk ist Bis jetrt eindeutig nur sür 
die 8cBllBe der Kpidemie naoligewiesvn, nielit alter kür 
den 8eucBeng»ng, d. li. die grokrügige Kortpllanrung 
der 8euelie in Kaum und 2eit, und vBonsowenig für das 
rhythmische Auftreten der 8euche in mehrjälirigem 
^hstand. d Kauer vermutet die Ursache der Knt- 
stehung einer Grippeepidemie in einer „Disharmonie" 
im ^Vettergeschehen selion ^Vochen oder Nonate vor 
deren ^ushruvh. Oanr aBgesehen von der 8ellwierig- 
Iceit, solche Disl>armoniv ru erlassen, mükte sicli diese 
am tatsächlichen Kntsteliungsort nachweisen lassen; 
leider wissen wir üher diese erste Kntstehung einer 
Kpidemie his jetrt nur sehr wenig.

Nit dem sicheren Nachweis einer V/etterwirkung 
heim schuhartigen ^Blaus der Orippe erscBöpten sich 
aher unsere neuen Krkenntnisse noch nicht. Der eigent
liche hiologisch wirksame Bestandteil de« Setters, der 
„B i o t r o p e K a k t o r" de Kudders, ist Bisher 
noch riemlicli unBekannt. Die Wetterlagen, die als 
grippeauslösend hetraclilet w erden, sind recht verschie
denartig. 2u ilinen gekoren runächst einmal die auch 
sür viele andere KrankheitsvrscBeinungen wichtigen 
Dustmassenwechsel oder Krönten. 8owolil die 
klonslen Kallsronten mit hochreichenden arktischen 
Neereslustmassen, die vielkach mit txp>«cB weclisel- 
hastem „Kückseitenwetter", mit 8chneesehuuern, r. 
sogar IVintergewittern, Iiereinhreeiien, als aucll die 
seichte» antiryklonalen Kaltkronten, die im Sinter 
aus östlicher Kiclilung rwar starken Krost, aker Zu
gleich meist heiteres Letter oline wesentliche I^ivder- 
«eliläge kringen, konnten als Ursachen der Oripps- 
scküke nachgewiesen werden, ^her auch Vi^armsronten 
mit ihren feuchtwurmen Neereslustmassen suBtro- 
piseher Derkunst können grippeauslüsend wirken; in 
Ketershurg erkrankten am 2. 1. 1782 nicht weniger als 
40 000 Nenschen Kei einer markanten Vi^armsront 
CKemperaturanstivg von 30" in 24 8tunden!) an In 
lluenra. Ks wäre jedoch salsch, alle ^etterwirkungen 
aus solche Krönten rmrüekrusühren, K I a e li hat um 
Keispiel der Kheumaschmerren einwundsrei die Bia- 
logisehe Ledvutung von ^Vettvrvorgängen rwisehen 
den Krönten nachgewiesen, ^uch sür die Orippe ist 
eine andere Wetterlage sehr liedeutsam, die sieh ge
rade durcli das Kehlen von durchziehenden Krönten 
ausreichnet. Ks handelt «ich um eine meist mehrere 
Kage anhaltende (stationäre) Hochdruckwetter- 
läge, die im IVinter in den hodennahen 8cliichten 
Kultlust susweist, darüker »her sölmurtig aksinkende 
IVarmIust, die sich durch ungewöhnliche Hockenheit, 
^rmut an 8chweheteilolien und daher hervorragende

8icht ausreiclinet. Die Orenre dieser Heiden Dustmas
sen liegt meistens in 600—1000 Neter Höhe und wird 
entweder, wie meistens im Osten des Reiches, durch 
eins uussallende Dunstgrenre oder durch eine dichte 
lVekeldecke markiert, die den gesamten Austausch sperrt 
(8perrsehiclit). Die normale ^knahme der lemperatur 
mit der Röhe wird hier vollkommen umgekehrt; aus 
dem Keldkvrg im Taunus sind okerlialk einer der
artigen Inversion r. 8. schon Temperaturen ge
messen worden, die 16" üker den gleichzeitigen von 
Kranksurt am Nain lagen. Diese V^etterlage gilt seit 
langem als hereichnend sür das V^interklima der inner- 
alpinen Käler der Ostmark, hesonders kür das Kärnt
ner Kecken; sie ist aller auch Ziemlich kedeutsam sür 
die okerrlieinisclie KieseBene und andere Beckenland- 
schasten, in denen sie weniger leieht gestört wird als 
im oksenen Dand.

Diese Wetterlage ist nun sür die Orippe ossenhar 
von hesonderer Ledeutung, woraus allgemein schon 
Dinke liingewiesen hat. In üker einem Drittel aller 
kislier kvarkeiteten KLIIe (14 von 38) konnte das Kin- 
«etren eines allgemein verkrviteten 8chukes der Kpi- 
demie während einer derartigen antir^klonalen 8perr- 
schielilluge nacligewiesen werden. Und wie rur Kestä
tigung dieses Lesundes liäusten siel» Mulang Kekruar 
1939, als sich eine derartige Dage üker dem ganren 
Keich« auskreitete, aus vielen grökeren 8tädlen die 
Neldungen üker starkes Kinsetren der Orippeepidemie. 
2ur Keurteilung des ursächlichen Zusammenhanges ist 
es von ganr hesonderer Kedeulung, duk mehrere Kin- 
relBeoBaclitungen aus verschiedenen fahren daraus 
Hinweisen, dall die Kpidemie sich nur aus die unter 
der 8perrschicht liegenden OeBiete erstreckt und im 
Bereich der okers» trockenen IVarmlust völlig selilt, 
okwohl ständiger Verkehr mit den Kpidemiegekieten 
und damit die Nögliehkeit einer Ansteckung kestelit. 
^Is Keispiel sei erwähnt, dak 1933 das üker der 8perr- 
schicllt gelegene V/aldeckvr Oplund grippekrei wurde, 
wälirend im nahegelegenen OorBach unter ihr die 
Orippe wütete, heimliche Källe sind mir vom Klülrer 
IVuld, Hoclisehwarrwuld und Kärnten kekunnt gewor
den. Kl. läse hock teilt eine nicht aus eine Be- 
stimmte Wetterlage Berügliclis Llmlielie Keokaclitung 
aus dem etwa« üker 200 m hohen KatrvngeBirge Kei 
Ologau mit. Die vheren rusammensinkenden und al>- 
steigenden Dustmassen dürsen ossenhar nielit selkst 
sür den Orippeschul» verantworllicli gemacht werden; 
erst ihre m i t t v I h u r en Wirkungen in und vor 
allem unter der Orenrscliicht können die Krankheit 
«uslösen. Dies gilt runäclisl nur sür die Orjppe; es giht 
mehrere Hinweise dasür, daü andere Krkrankungen 
vorw iegend von anderen IVetterlagen ausgelöst werden.

während eine kestimmte Wetterlage, etwa eine 
^Varmsront, in einem OeBiet, in dem hereits die Orippe 
Iierrsclit, einen Orippescliuli Hervorrust, so verläuft sie 
in einem noch grippesreien Kaum oline derartige Wir
kung. Das gilt sür 8ehlesien sowolil 1933 wie auch 
1936, wo Heide Nale die Kpidemie später als in den 
llhrigen Kleideten des Keiches auktrat; umgekehrt Ver
liesen 1929 in 8chlesien die gerade dort am schwersten 
austrvtenden Kultlusteinlirüehe dieses „sihirisclien ^Vin
ters" imOegensatr ru ^estdeutscliland oline Besondere 
V^irkung, da die Orippe liier hereits aligelluut war. Die 
wellenartige Wanderung der Orippeepidemie, der 8eu- 
chengang, wird also von Vi^itterungsereignissen ossen- 
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bar nur wenig beeinflußt, ja er kann ilen Bustmassen- 
versvbivbungeu geradezu entgegen laukeil. Oagegen 
scbeinen die Oberlläcbensormen Zumindest bei be- 
«timmten Wetterlagen eine bvaclitlicbe Kolle nu spielen.

Oie gvograpbiseb verglviebende Oetracblungsweise, 
wie sie 2 eiss als „OeomediLin" wieder erweckt Ilat, 
list uns immvrbin einige wesentlicbe kinblicke gewäbrt 
in dss Verbalten der Orippeepidvmie gegenüber dem 
^Vetter. Oer bIauk einer kpidemie wird an 
verscbiedenen Orten gleicbrvitig in Korm von 8cbü- 
ben von bestimmenden Wetterlagen beein- 
11 u ß t. Vie Ausbreitung und kortpllanrung des 8 eu - 
ebenganges dagegen riebtet sicli weniger naeb 
dem Letter, als naeb den Oberslüebenlor- 
men, besonders in kecken- und ^allandscbssten; Glie
derungen werden bierbei osseobar bevorzugt.

ks verdient erwslmt ru werden, daß eins vor 400 
labren in kngland und aus dem Kontinent ausgetre
tene 8euebe, der „engliscbe 8cbwvißdureb seine ^li- 
bängigkeit von Witterung und Bandsebsst gewisse 2üge 
aukweist, die ausfallend denen der Orippe Lbneln, wie 
Bemser bürrlicb gezeigt bat. Oss Auftreten in 
8ebüben, die Bevorzugung der Gliederungen und ^«1- 
landscbaktvn, der 2u«ammenliang mit bestimmten Wet
terlagen ist trotr der naturgemäß lückenbasten Oeber- 
lieserung unverkennbar. Zwar trat der engliseb« 
8cbw«iü bauptsäebliob im 8ommer und Herbst aus, 

doeb ist dies uns sueb von den großen Orippeepide- 
men (r. 6. 1918) geläuüg. kerücksicbtigt man die lat- 
saebe, daß aueb andere krankbeiten — r. 8. 8ron 
cllialaslbma — bauptsäeblicb in Gliederungen vorkom
men und die manebmal nebelreicberen Hoeblagen der 
Oebirge meiden, so erkennt man, daß die angesebnit- 
tenen Kragen über die Orippe binaus weitere Bedeu
tung besitzen.

/Xbvr wir müssen uns über eines klar sein: die An
steckung mit dem Orippeerreger oder das Letter allein 
können uns keine voll besriedigende krklärung sür 
Kntsteben, Ausbreitung und Ablaut der Orippeepi 
demien bieten. Ossenbar sind nocb weitere BIrsacben 
mitbeteiligt und jede einseitige Oebersebätrung eines 
Kaktors ist seid am klatre. IVur eine ganrbeitliebe 8e- 
tracbtungsweise im 8inne der modernen Oeomedirin 
vermag das kpidemieproblem in seiner ganzen lieke 
ru ersassen und so ^nsätre ru liekern ru einer wirk- 
lieli umsassenden Klärung und nur körderung der 
Volksgesundbeit.

teuere 8cbriflen rur Orippesrage: k. kckardt, 8. 
klobn, 8. 1. lusutn! 2. 8>g. 11» (1936), 64—91. — 
II. Bemser: 2. Ilxg. 119 (1937), 476—504. — 8.1. I»- 
saIn : 2. 8>g. 121 (1938), 185—207. — 8. 1 äscboek:

8xg. 121 (1938), 276—297. — I. S u u e r - 2. Klin. Med. 
134 (1938), 778—816. — ä. Kairies: ^rcb. 8>g. 121 
(1939), 89—101. — 8. kIoI> n : 2. 8>g. 121 (1939), 588—603.

Oie RoüenseüülLe unä iüre OeäeKilunß 
kür üie LrseüIiekunA kinnised-OappIanüs

Von vr. OBKic» KKIK808K, Oreisswald

1^3 inniscb-Bappland ist niclit so reicb an koden- 
I «cbätnen wie dss nördliebe 8cbweden oder die öst- 

lieb benaebbarte Oalbinsel Kola, ^ber mit der dem 
linniscben Volke eigenen Fälligkeit ging inan daran, 
sieb naeb den vorbandenvn Nögliebkeiten den worden 
des Bandes nutzbar nu maeben. 8iedler dringen sebou 
seit langem immer büber in die lappländisebe kinsam- 
keit binaus, aber die maebtvolle krscbließung begann 
erst vor nwei labrnebnten, als Kinnland seine 8vlb- 
ständigkeit errungen batte*).

*) Kins irweimonalige Reise naeb kinnland im 8vmmer 
1939 wurde dureb die -Ilbreebt-kenek-Llistung in Berlin, die 
Veutsebe korsebungsgemeinsebast und die Oesellsebast von 
kreunden und Förderern der Oniversitäl Oreisswald untor- 
slülrl.

Von den Oodenscbälnen sind nur die Ovldvorkom- 
men länger bekannt. In der Oegend der XVasserscbeide 
rwiscben Ostsee und kismeer finden sieb in sekundärer 
Bagerung goldbaltige 8ande in den klußgebieten des 
Ivalo und Butto („1" auf der beigvgebenen Karte). 
Ooldadern im unstebenden Oestvin sind bisber kaum 
bekannt. Oas Ooldüeber ist beute wieder erloseben. 
Verfallene Hütten mit den 8puren der Ooldwäsvberei 
kann man an den genannten klüssvn antreffen. Oie 
ru Oeginn dieses lubrlliinderts entstandenen Oebäude 
einer Ooldsebürk-^ktiengesellsebakt in Baanila an der 
531 km langen kismeerstraße von kovaniemi naeb 
ketsamo geboren beule ru dem Oos eines tüebtigen

Kolonisten. Oer Oolllgelialt betrug I—1,5 g je 'könne 
und 2 g nur in neueren 8cbürfplätren am Buttojoki 
weiter östlieb im 8aariselkä-8ergland. kleine Oiaman 
ten wurden in den 8anden des kaatsjoki, des ^us- 
llusse« aus dem Inarisee, gefunden. Von unglsicb grö
ßerer Oedeulung sind die erst vor einigen labren ent
deckten krrvorkommeu im ketsamogebiet, dss 1920 
dureb den Oorpater krieden an Kinnland kam („2"). 
8ei 8alinijärvi rweigen von der kismevrstraße neue 
IVege ab, die in den Orubenbvrirk von kolosjoki 
fübren. Vian siebt die Häuser der neuen kergbausied- 
lung an die Hänge der westlicben ketsamotunturi« ge- 
lebnt und boebragende 8cbornsteine (tunturi — un- 
bewaldeter 8erg). Oie Vläebtigkeit der krrlager, die 
sieb auf einem Oebivt von etwa 40 km Bänge und 
3 km 8reite befinden, wird auf 5 Vlill. lonnen ge- 
scbätLt. Oer Oebalt an Wickel beträgt 1,3, an Kupfer 
I,60/o. Oie Ausbeutung gvscbiebt dureb eine kanadiscbe 
Oesellscbaft und stellt nocb in den Anfängen. lVoeb 
kelilt liier die elektriscbe knergie, die mau von dem 
Wasserkraftwerk läniskoski am kautsjoki beranleiten 
wird, ^n der kertigstellung des Kraftwerkes, das 
37 000 K8 liefern soll, wurde «nergiseb gearbeitet. Und 
nocb ein Zweites ist für die kntwieklung dss Oruben- 
berirkes von IX icbtigkeit: die krage der Iransporl 
MÜgliebkeiten. 8isber wird «ämtlicbes Vlaterial nur 
aus der kismeerstraße in Bastautos berangvsebatst. 
Kast 500 km ist die näcbste Oabnstation Rovaniemi 
entsernt und etwa 40 Kin der eissreie Oaten Biina-
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Hamari am Letsamokjord. Ls 
wird sowohl erwogen, eine 
Lahn sn die Lismeerküsle ru 
bauen als auch von Zöllen her 
eine Linie heranrukühren. Oer 
Lian, vorerst einmal die 'Leil- 
strecke Lovaniemi—8odank)4ä 
herrusteilen, sollte in nslier 
Zukunkt verwirklicht werden.

8eit 1875 wurden russiseher- 
seits westlich »les Letsamo- 
kjords, teilweise in unmittel- 
barer IXLIie der Lismeerküsle, 
8ehürk- unl! Orubenarheiten 
unternommen, um die Llei- 
glanr - Zinkhlenilelagerstlltten 
ausrubeuten („3"). Obwohl llie 
Lrgiebigkeit von vornherein 
gering erschien, wurilen mit 
grollen Losten Lördereinrich- 
tungen gesckakken. Oer Lriog 
hraciite diese ^rheilen rum 
8tiIIstsnd, und sie können 
wold auch vorerst nicht wie
der sukgenommen werden.

^loch andere Lrriager har- 
ren der Lrsehiiellung, so die 
Lisenerro von Lorkonen im 
Herren Linnisch Lapplands. In 
der Vlitte rwisehen der Lis- 
meerstralle und der 8tralle 
Lovaniemi — Littilä — Lluonio 
gelegen, sind liier die "Lrans- 
portverliältnisse rur Zeit noel> 
reeiit ungünstig („4"). Oie vor
handenen 8trallen und drücken 
reielien kür einen ^utotransport nicht aus. Oie 6e- 
meinden des Vorniotules Iiahen nun vor kurrem be- 
sclilossen, die Legierung kür eine» Lahnhau von der 
Lndstation der 8trecke l'ornio—Lauiiranta nach Lar- 
Konen ru interessieren. Oie erkorderlichen 200 km 
Ilahnlime würden sowolil die I^utrung der Lrriager er
möglichen als auch die reichen Lalkgehiete im worden 
der Oemeinde Loiari erschlieilon. Oie Luikbrennerei 
wird hier hisher nur als Ileimgewerbo hetriehen („5"). 
i^uch kür den Louristenverkeiir nach der reirvollen 
Landschakt und besonders dem idealen Wintersport- 
gelände von Lallastunturi I>esäüe diese Lahn nicht ge
ringe Lodeutung.

Oie Forschung nacli neuen Lagerstätten in Linnisch- 
Lappland ist in vollem Osnge, und es besteht durchaus 
die Möglichkeit, nocli weitere abbauwürdige Lunde ru 
machen. Line rentable Ausbeutung ist aber nur bei 
einer weiteren Verbesserung der Lransportmögiich- 
keiten und Verdichtung des Verkehrsnetzes denkhar. 
Oies wiederum wird nicht nur die hergbauliche und 
industrielle Lnlkallung begünstigen, sondern überhaupt 
rur gesteigerten Lrsehiiellung IVordllnuiands heitragvn. 
I^och können die gewaltigen >Valdreserven nicht an- 
gegrikken werden, weil einmal die ^rheitskräkte bei 
der geringen 8iedlungsdicbtv kohlen und rum andern 
das geschlagene Oolr nicht transportiert werden kann.

Glicht llherall vermag man sich der Llöüerei ru be
dienen. 8o wird beispielsweise eine 8traüe von ^kujärv! 
bei Ivalo nach 8üdosten in das Luttojoki-Oebiet ge- 
liaut, wo in diesem Sinter 300 000 8tämme ge
schlagen werden sollten. Oa der Lullo nach Lullland 
Liebt, kann das Oolr nicht aut dem Wasserweg trans
portiert werden, ^us dem gleichen Orundo beabsich
tigte man auch, die Lisenhahn von Lemijärvi aus 
weiter nach Osten ru verlängern.

IVeuen Verkehrslinien kolgen die Lulunisten. ^Venn 
auch eine lohnende lundwirtschaktliclie Letätigung hei 
der nördlichen Lage sehr erschwert ist, so werden in 
der ^uidarbeit und beim Ausbau des Vorkebrsnetres 
den 8iedlern immer genügende Lrwerbsmögliclikeiten 
rur Verkügung sieben.

8eit 1938 besteht eine selbständige krovinr Lapp
land, deren Hauptstadt 1940 das aukblllbende Lova- 
niemi werden soll, ^ueb wenn sieb die üokknungvn 
suk die Lntdockung weiterer Lodenscbätre nicht er- 
kllllen sollten, wird sich trotrdem dieses Lund nörd
lich des Lolarkreises weiter ru einem wertvollen Le- 
«itr entwickeln können — wertvoll durch seine un- 
ermelllichen Wälder und ungenutrten V^asserkrätle 
— ei» Neuland, das noch auk lange Zeit hinaus in der 
Lage ist, grolle Lolonistenstrüme aukrunehmen und ru 
ernähren.
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Vor 100 ^«/lf«n, I»I /.»„/« </«>, /«/ire« 1840, /aFts /tob ft Nu^er l/io Kfii,l6/eKeli</vn 6fk/onbvn, all, 6enen »>b l/a, Keula/«>Le 
6e»etr 4er Lf/io/tun^ «/er Lnergie K«,la/to<e. ILo/iren«! «/«oae» /ür /V««ufu>i,,en,e/ili/t »lil/ Lee/ini/ r««r o//Ke»iern anef/ounten 
6funl//«Kv L0lt>ofc/«n »t, b/lfb c/ef 6e6un/ce «/er d u«/nmnF,Znum/üüt, mit «/er „dl koboft 4/«i)ef eben/«//, ail,^l>bi/x be/aFt 

bat, «oeniK bs ic/itot.
du/ un,ero /litte bin bat »n« //l-ff /)f. N»tt«„:b, «/er in </««-.,eu La^en «einen 70. 6ebilf«,t«F bvKsbt, na<b,tobonl/on du/aalr 

LUf Lef/ü^nn^s ^e«te//t.

^U8lÖ8UNMl(ÄU8alLlät:
ein verK6886N68 Xapitel ködert NÄ^er?

Von Dr. Nin^8c»

„Dein Dillon lies 8teuerlnunn8 UN«/ «les 
Nasebiuisten geboreben Oie kewegunge» «le« 
Dulup/Iiootes. Der geistige LinOuk . . . lenkt, 
«liier er bewegt niebt." Kobert Nu^er.

Ls ist wenig bekannt, 6ak Rollert Na^er in seinem 
^Iter 6ar«n gvilaebt bst, seiner grollen lut, tlie nueli 
lungen Rubren sebmerrbgft Ilitterer Verkennung und 
Nikaeblung scblivülieb ru Anerkennung un6 Lrfolg 
gelülirt liutte, nocb eine lrvsontlero Leistung ruru- 
gesellen; un«l rwar Iiunllelte es siel» um tlie Durvb- 
fübrung eines Allgemeinen Oeüankens, 6er seinen — 
im 8ommer 1840 vor ^raba^a auf lava gefakten — 
Lrlialtungsgellanken ru ergänzen geeignet war.

^ie Lugen Dübring bericbtet, butte Kobert Na^er «lie 
^büiebt, bei 4«r könißlieben tVku^einie in Lurin, «lie ibn 
1867, «us Uetreiben von Nolesebott, z.un> Nitglie«! ernannt 
batte, eine längere lVbbaiuIInng bebu/s kewerluing nin «len 
kressa-krei» (12 000 sr.) einrureicben, «ler für Oie beöeu- 
lenilst« pb^sikulisebe Arbeit «ler letzten lubre in i4ussicbt 
stunil. (1891 bat Ileinrieb Kerl« einen soleben kressa-kreis 
erbalten.) Oegenstanö Oieser ^bbaixllung aller sollte „<lie 
Auslösung" sein. Kobert Nagers 1o6 («in 30. Närr 
1878) bat «lie ^ussübrung «Keses Klane» vereitelt; Ooeb sin«I 
wir in 4er «ngenebrnen Lage, wenigstens «lie Orunilgeibmken 
au kennen, «lie «lurebgelübrt weröen sollten. Line ^rt 
Vorberiebl nämlicb bilöet ein i^ussala „Leber Aus
lösung", ersebienen iln 8taatsanreiger sür Viirtteinberg 1876; 
in «lie „Oesainlnelten 8obrist«n" von ^e^raueb 1893 «usge- 
noininen; Neebanik «ler V7ärinv (3. Vusl. 1893, 8.440—446)').

Tum näberen Verstämlnis unil rur IVüriligung «ler 
Oe6anken «lieses ^ussatres ist es nötig, sieb bewuKt 
ru «ein, <luü Kobert Dialer «lie „L r I» a I t u n g «I <- r 
Kraft" (Lnvrgie), <lie er «ler sclion anerkannten 
„Lrballung «les 8toffes" an «lie 8eite gestellt un«I clurcl» 
»eine kereebnung «le» mecbaniseben Wärmeäquivalente» 
(1842) al» mutliematiseli rugängliebe Lalsaebe lest be- 
grün6et list, in engste Verbindung mit «lern 
Llrsaeb begriff «ler kb^sik liraebte. „Lausa 
aequat effevtum" ist «ler allgemeine 8atr, «lern er «Ke 
„Lrbalt-ng Oer Kraft" unterorllnet, inilem 4er jeweils 
versobwinilenlle Lnergiebetrag als „Orsaebe", «ler in 
quantitativer „^equivalenr" entstebenile als „Wir
kung" aufgvfakt wiril; in ^nlebnung an «lie 6>na- 
miseben Oeilanken von Leilinir, Hudgens, Luler un«l 
anileren Lorsebern, «lie gleiebfalls bereits «lie Lrbal- 
tung «ler lvbemligen Kraft, sowie «lie Lrbaltung «ler 
meebaniseben Kraft überkaupt, in 6ie Lorrn «le» 8atre» 
6er 6 Ieiebkeit vonOrsaebv un6 Wirkung 
gegossen batten.

') IVir zitieren naeb «Keser Ausgabe: N I.; 8tellen aus 
„kleinere 8cbristen un«I Kriese", berausgcgeben von^Vv^raueb 
1893, weröen init NII. bereicbnet.

8o lieikt es in Nagers grun«llegen«ler 8ebrift von 1842: 
„Hrsaeben sinil (quantitativ) unrvrstürliebe um! 
(qualitativ) w a n «I e I b a r e Objekte. — Kräfte sinil 
unrerstürliebe, wan6ell»are, impon - 
6 erable Objekt e." „Lallkrult" (seit kankine 
allgemein: potentielle Lnergie) un«l 6ie „Kraft 6er 
kewegung" (beute: kinvtisebe Lnergie) sin6 „Kräfte, 
«lie siel» rueinamler verlialien wie Orsaebe un6 ^Vir- 
kung. — Das Oesetr 6er Lrliultung Ieben6iger 
Kräfte lin«len wir in «lein allgemeinen Oesetre 6er 
Onrerstörbarkeit 6er Orsacben begrünilvt". 8 toff - 
äquivalente un6 ^rbeitsäquivalente 
I>iI6en nacli k. Ns^er «lie logiscbe 
Orunlllage für «lie keriebung von Ur
sa v b e u u «I IV i r k u n g. (N I. 22 ff.)

kollert Dialer liat je6oeb bul«! bemerkt, «lull svwobl 
iin Alltagsleben, wie aueb in 6er ^Vissenseliakt «las 
lVort „Orsaebd^ niellt nur in «lern 8inne einer Oleieb- 
beit von Orsaebe un«I Wirkung gebrauebt wir6, »on- 
«lern aueb in «lern 8inn eines iVnstoüe», einer 
Veranlassung, einer Auslösung. „Oer 
Lunke entrün6et «las kulver, 6ie lNine üiegt auf. INan 
«agt liier: 6er Lunke a ist «lie Orsaebe «ler Lulver- 
explosivn b un«! 6iese wie6er «lie Orsaebe von «lern 
Linporwersen e 6er Lrile" («Vn Oriesinger, 20. luli 1844; 
NII. 224). kesonüeren Lin6ruek liat in «Keser Le- 
riebung 6ie Lrscbeinung 6er Katalyse (kerrelius 
1835) auf Na)«er gemaebt, als ein Vorgang, bei «lern 
ein Körper «lurcb seine blöke ^nwesenbeit, 6ureb 
Iiloke kerübrung cbemisebe Vorgänge einruleiten, ru 
bescbleunigen un«I ru riebten vermag. Kobert Na^er 
neigt vorübergebenll sogar ru einer Lrweiterung 
«les Kegriffes „Katalyse": „katalytiseb beikt eine 
Kraft, sofern sie mit 6er geöaebten Wirkung in 
keinerlei Orökenberivbung stellt. Line Lawine stürrt 
in «la« lal; 6er IVin6stok o6er «ler Llügelseblag eines 
Vogels ist 6!e ,katal)-tisclie kralV, welcbe rum 8turre 
«las 8ignsl gibt unil «lie ausgebreitete Zerstörung be
wirkt" (^IilianiIIung von 1845; U I. 102. Luknote).

kollert Nagers ^ufsatr von 1876 (N I. 440 — 446) 
Ilvginnt mit «len dorten: ,,8el>r viele I^aturproresse 
gellen nur ilann vor sieb, wenn sie «lureb einen ^nstok 
vingeleitet wer6en, »ml 6ieser Vorgang ist es, weleben 
6ie neuere V^issensebaft ,6ie ^uslösung^ nennt." ^Is 
keispiele bierfür nennt er 6ie Lntrünllung von Knall
gas «lureb V/ärmv o6er «len elektriseben Lunken oller 
«lureb LIatinsebwarr, 6ie Lntrünilung eines 8treieb- 
liölrebens „6ureb ein bikoben keibungswärme", «lie 
l^bfeuerung eines 8ebusses «lurell Oruek auf 6en 
Oewebrbabn u s. f. Das sin«I üurcbweg Vorgänge, bei 
weleben „6ie Orsaebe 6er Wirkung niebt nur niellt 
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gleicb oder proportional ist, sondern wo überbaupt 
gwiscben Orsaebe und Wirkung gar keine ltuantitative 
Reriebung bestellt; vielmebr in der Regel die Orsacbe 
der IVirkung gegenüber eine verscbwindend kleine 
Oröke gu nennen ist", gemäü dem 8atge: Kleine 
Orsacben, grobe IVirkungeu.

„Oie rabllosen ^uslösungsproresse Iiube» nun das unter- 
scbeidende IVIerkmal gemein, dak beidenseiben nicbt 
mebr nucb Lin li eiten au r ä I> I e n ist, initlnn die 
Auslösung überbaupt kein Legenstand inelir für die Hlatbe- 
matik ist. Das Leidet der iVIalbemalik bat, wie jedes andere 
Reicb aucb, seine nutllrlicben Orenren, und unser jetziges 
Lebiet ließt eben »uOerball, dieser Lrenre. Oie unendlicbe 
iilenge von ^»slösungsvorgängen entriebt siel, jeder Uerecb- 
nung, denn Qualitäten lassen sielt nicbt, wie Quantitäten, 
nuineriselt I>esti,ninen. — Oie Auslösungen sp eien nicbt nur 
in der anorganiscben I^atur . . sondern aucit in der leiten
den ^eit, naiuenllicli also in der Rb^siologie und Rs^cbo- 
logie, eine grobe und wirblige Rolle'). ^Ile Lärungsproresse 
Iterulien auf Auslösung." 80 wird die Lermentierung einer 
^uckerlösung durel, „eine geringe Illenge Lärungsstoff . . . 
eingeleitvt und durcbgefllbrt, Llinliclt als wenn inan auf 
einen Haufen trockenen 8ägmebles ein 8tück glimmenden 
Wunder wirft". Lerner »ucii: „Oas Konlugium ist das Ler- 
inent, weleltes die palbologiscbe Auslösung liewirkt, sei es 
r. 0. die wvbltätige Kubpockenl>mpbe, sei es das entsetr- 
liclte Leicbengift." — ^ebnlicb wird die Illuskelbewezung 
durclt die inotorisciten Illerven ausgelöst. da scblieblieb wird 
auci» der die, „freiliclr atif eine völlig rätselitufte und 
unl>egreiflicl>e Vi^eise, durcb die Rewegungsnerve» r» den ent- 
sprecbenden Uluskeln geleitet, und auf diese ^eise erfolgt 
sofort die Auslösung, die gewllnscble Aktion".

Diese 8ätre entbalten in gedrängter kassung ulles, 
was ru dem allgemeinen Vuslösungsgeduukcn gu sagen 
ist. Xunäclist wird der Regriff der Auslösung»-, ^nlak- 
oder ^nstobkausalität genau definiert und eine 
matliematiselie Ongugängliclikeit des 
^uslösungsge biete« lieltauptet. Vor allem ist 
bedeutsam, dak der Vuslösungsbvgrikk so 
gleiclt in das biologiscbe und ps^elio- 
I o g i « c b e Oebiet übertragen wird. Dier 
maebt sieb der kinüuk überlieferter pb^siologiseber 
Oedankvn geltend (^lbrecbt v. Rallers 8ensibilitüt und 
Irritabilität, mit Lortsetrung in der ReigpR^siologie 
von lobannes Müller u. a.)^), wie sie dem ^rrte 
Kobert Na^er von vornberein geläufig »ein moebten. 
Dureliaus mediriniseb klingt es, wenn es weiter beikt, 
es bestelle „die kinrivbtung, dak der jeweilige 
Zustand des ^uslösungsapparates kür 
das -öligem eingelülil oder für das allge
meine befinden makgebend ist. Kin be- 
bagliebv» Oesundlieitsgefülil beurkundet einen ungestör
ten ^uslösungsapparat ..." — Ist aber in Krankbeiten 
„der ^uslösungsappurat gestört, so tritt Leiden an 
die 8telle der kreudv". kigene sebwero 8cbieksale, 
sein liuulbafter 2waugsaufentliult in den Heilanstalten 
Oöppingcn und Vi^innentlial (1852—53) Klingen er- 
scblltternd an, wenn R. IVIa^er weiterliin sagt, es sei

?) Illan kann demnacb fragen, wie weit r. R. eine — von 
versebiedenen 8eiten erstrebte — matbeinatisvb« 
Biologie überbaupt möglicb ist.

") In seiner grollen ^bbandlung von 1845 spricbt R. ^la^er 
von der „Reizbarkeit oder Irritabilität", dein Illerkmal pilanz- 
licben und tieriscben bebens, als von der „Läbigkeit, cbemi- 
scbe Krakt in ineclianiscben Lffekt verwandeln zu können" 
MI. 117).

das Rewirken von Auslösungen (z. 8. 8cbieLen, Reiten, 
kabren) „eine unorscböpfliebe Quelle erlaubter kreuden 
und barmloser Vergnügungen". Völlig verkvbrt 
aber ist es, „wenn man in unverantwortliebem 
8eblendrian bei Plebisciten Leiden und geistigen 
8törungen, welebo olmvdies keinem 8terblieben je gsnr 
erspart bleiben, die so nötigen Auslösungen auf brutale 
V^eise mit Zwangsjacken, 2wangsstüblen und 2wangs- 
betten unterdrückt!"

In Robert Unsers ^usfübrungen Uber „Auslösung" 
reigt sieb eine Auflockerung des Orsacb - 
begriffes der R b x « i L , die dureb eine parallel
gebende Auflockerung de« Kraktbegrik- 
fes ergänzt wird, ^nfänglicb batte er grokes Oewicbt 
darauf gelegt, dak der Kraftbegrifk dem vorbebalten 
werde, was wir beute euergetiscbe Kraft 
nennen; Kraft ist „etwas, das bei der krregung der 
Lvwegung aufgewendet wird, und dieses Vukgewen- 
dete ist als Orsacbe der ^Virkung, der bervorgebracb- 
ten Rewegung gleicb". Demgemäß liatte er 1845 den 
Legriff „kstal^tisclie Kraft" als „tböricbt und verderb- 
lieb" bereicbnet, und ebenso batte er aucb eine 
„IVunderwirkung der Lebenskraft" abgelebnt; gilt 
docb, „dak wäbrend des Lebensproresses nur eine 
Umwandlung, so wie der Materie, so der Kraft, niemals 
aber eine krscbaffuug der einen oder anderen vor 
sieb gebe". „Da wir in einem ebemiscben Rroresse, in 
dem 8tofkwecbsel, einen vollwicbtigen Orund von dem 
Fortbestände lebender Organismen erblicken, so 
müssen wir gegen die Aufstellung einer besonderen 
Lebenskraft, um solcbv Krscbeinungen zu erklären, 
Drotest erbeben" (III I. 95). Im lubre 1851 aller beikt es 
tolerant: „^Vas insbesondere die Kräktelragv anlangt, 
so Iiandelt es sieb ja zunäcbst nicbt darum, was eine 
„Kraft" für ein Diug ist, sondern darum, welcbes Ding 
w ir „Kraft" nennen wollen" (UI. 260).

Diese nunmebr vertretene weilbermge Auffassung konunt 
einerseits, wie wir gesellen baben, der „kalal^tiscben Kraft" 
zugute. Andererseits kann jetzt Rollert Hla)-er aucb die 
„Lebenskraft" gelten lassen, wenngieicb in neuen» geläuter
ten 8inne, d. b. in» 8inne einer nicblenergetiscbon Riebt- 
kraf l'), ganz in Llebereinslimmung »nit Liei>ig, den bierin 
Hla^er einst leliliast Iiekämpft batte. Rei Lieliig beibt es 
(1859): „Das v^ort Lebenskraft' bezeicbnet keine Kraft 
für sieb, wie »nun sieb etwa die Lleklrizilät. den Magnetis
mus denken kann, sondern es ist ein Kollektivnume, welcber 
alle Orsacbvn in sicb begreift, von denen die vitalen Ligen- 
scbaften »Idiängig sind. In diesem 8inne ist der IVame Lebens
kraft ebenso ricbtig uml gerecblfertigl, wie der IVame »iul 
Regrisf des Wortes Verwandtscliaftskraft, womit inan die 
Orsacben der cbemiscben Lrscbeinnngen be^eicbnet." Rei 
R. III»)-er wiederum lesen wir: „V^Lbrend wir es in der 
Rb^sik mit Lesetren rn tun baben, baben wir in der Rb^sio- 
logie nur noeb Regeln (HI I. 355). Und es wird gewill die ^eil 
kommen, wo nicbt jede tiefere ^nscbauung des Lebens- 
prvLesses durcb inikroskopiscbe und cbemiscbe 8ubstitutio- 
nen verdrängt wird" (Ü1II. 250).

In Ua^er» 8innc kaun man gusammcnfusscnd sagen: 
ks gibt ^equivaleur-Orsavben (krbal-

') 8. bierru ^4. Hlitlascb, Katalyse und Lebenskraft, Dm- 
sebau 1936, 8. 733. — ändere üeispiele derartiger „nicbt- 
energetiscber Kräfte", die keiner unmittelbaren Hlessung 
nacb Lnergieeinbeiten augänglicb sind: biolvgiscbe Lorm- 
und ^bwebrkräkte, Heilkraft, 8eelenkräfte, Willenskraft, 
Volkskraft u. a. m.
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tungsursaeke n), und es gikt Auslösung «- 
u n d ^.nstoli-Drsacken; es gikt euer- 
g e t i s c k v KrLk 1 « , und es gikt nickt- 
energetiscke Kräfte (analog der kulal^lisclien 
Kraft), die im allgemeinen kivktkräftv sein werden 
(I. Reinkes „diapk^siscke Kräfte", sVolterecks „kilanr- 
freie Impulse"). Rrkild der ^nstoRkausalilät aker — 
und rugleick Anfang und Rnde jeglicker Kausal- 
ketraektung — ist die auslösendv, wäklende, ver
anlassende, riektende, Kestimmende, seliafsende Gütig
keit des willens.

Islan viril fragen, wo di« meckanistiscke Kau
salität kleikt, die a» beginn des 19. Iakrliunderts in der 
kekannten „v^eltformel" VNII Raplace iliren klassiscken 
Ausdruck gefunden I>at. Ls entsprießt R. IVIaxers keliutsam- 
kritiscker ^rt, wenn er als „meelianiselt" nur anerkenn«, 
was einwandfrei als Rewegung nackgewiesen ist und den 
kekannten 6esetaen der IVseclianik gekorckt. Värme i s t 
für ikn nielil Ilewvgung, sondern kann «ick nur in Re- 
wegung umsetren und „verwandeln"; il>r «igentliclies 
„^esen" ist unkekannt. Demgemäü spielt der mecka- 
nistisclie RrsackKegriff —. mit Druck und 
8 tu 8 , n / i e I> u n g u n <1 I> s I o 8 u n g — I> e i 
lt. IVI » ^ e r nur eine untergeordnet« Rolle, in
dem «r dem Reklet der IVleclianik im eigenlliclien 8inn« 
vorl>ekulten wird; uucl> Rleklriaität, 8tral>Iung, ckemiscke 
Ilmsetaung Kaken mit eigentlicker IVleckanik nickt? au tun, 
okgleick sielt il>re Wirkungen in Rewegungen 
äuliern. Rlienso wie die meckaniscke Kausalität erkennt 
II. Uriger aueli statistiseß« Kausalität an, jedock 
gleiekfall» nur als eine IHIgestidt des Kausalgedankens").

>^uf di« Prag« scklieLIick, o k Kollert Nagers 
dualer Kausal I> «griff aueli Keule nveli 
gültig, kesser: genüg«nd I « istungs - 
s ä II i g ist, Kanu wokl uul>«d«nklieli mit „Ja" ge
antwortet werden. Jedock kedark der 6e danke 
der Krksltungskausalität einer Erwei
terung, insofern als s ä m t I i c k e Erkaltungen und 
Rekarrungen, aueli solelie von I»e«el>ränkt«r Zeitdauer, 
dem Rrlialtungskegriss, der Rrkaltungskausalität unter
geordnet und damit dein 8uk»tanrkegriff ,>ai>egel>ruel>t 
werden, ^ir nennen andeutungsweise auf pk^sikalisek- 
eliemiselien Oekiet: das Oalilei-^iewtonsolie Re 
ksrrungsgesetr, Verhalten stationärer L^steme, I^atur- 
konstanten und Invarianten, sowie ^«(piivalenrcn; 
Krlialtung des Aloins, der Nolekel, des Körpers; aus 
ltiologiseltem Oeltiet: prlialtung «les indivitluellen 
Protoplasmas, der Rlutgruppenslofke, der Permente 
sowie aller anderen lekenswicktigen 8toff« (^uto- 
katal^se im Dienste der prkaltungskausalität!); Ver- 
«rlumg, prlialtung des Inilividuums, der ^rt; aus 
ps^ckologisekem und geisteswissvnsekaftlickem Dekiet:

") IVIan kaun »ick leiclit «usmalen, was R. ^la>er aus 
Orund seines allgemeinen dualen Kausalltegrisses au der 
aueli Keule nock vielsaek kekaupleten „^Kausalität" atoma
ren Resckekens sagen würd«: I^ur „Xmeckunität" ist Vor
ständen, nickt »Ker ^Kausalität — völlige Rrsacklosigkeit! 
Rs «ntsprickt der ^eise der Kausalität, dali sie auck der 
preikeit eine Llätle gewälirt und d»8 sie auwyilen wie 
„^Kausalität" aussiekt. 8. kierau IVlitlasck, Kausalismus 
und Dynamismus, nickt Ueckanismus, porsck. u. Rortsckr. 
1938, 8. 127. Keineswegs soll kier den Reokacktun- 
gen und laisacken, die zur Auffassung einer „^Kausalität" 
gelukrt Kaken, nakegetreten werden; einer guten 8acke 
sollt« jedock nickt ein sckleckler, d. k. irrekükrender IVame 
auertvilt sein. 8. auck die lekrreicke Diskussion üker „Kau
salität" in „l-twelt" 14 (1938), 8. 174 ss.

Erkaltung der persönlickkeit mit ikrem 8elkstvrkal- 
tungstrielt, Erkaltung des Lkarakters; Recktsinstitu- 
tioneu rur Erkaltung sozialer Vierte, konservative 
Vendenren im Oemeinsekaftsleken usw.

Dem Auslösung»- oder ^nstoügedanken 
pokert I^Ia^ers alter ist ülterliaupt nielits grundsätrlick 
Irenes liinrurufügen. patsäcklick spielt der Regriff der 
Auslösung, -Kureiruug, Rrregung («uelt „Verstärkung"), 
des t^nstolies und Anlasses, in der gesamten lieutigen 
I^aturwissensckaft eine ükeraus wielilige Rolle; nur dal! 
man ikm oftmals — im Ocgensata ru R. Ua^er — das 
Prädikat einer Rrsackv versagt^). Dnd doell ist es 
so, daü sielt di« „^nstvkursacke" der „Rrlialtungs- 
ursaelie" ekenkürtig rugesellt im I^aturgesckelien wie 
auck im geistigen Oesckeken.

Zwei R i n w ü r f e lassen sielt nock macken. 
Krstens: I^a^ers Kausalsckema ist leer und unke- 
8 t i m m t. I^IuR niclit uker ein Rukmen leer sein, damit 
ein Rild, ein Inkalt eingefügt werden kann?

Zweitens: Rokert IVIa^ers Kausalsckema ist nickt 
so einkvitliek, wie 2. 8. der meclianistisclie 
Kausalkegriff. Rietet nickt aker die V/vR selkvr dem 
Denken ein rwiesgltiges Oepräge: Ruk« und Rvwegung, 
konservative u u d impulsive lendenren, 8ein und 
Vierden, Reliarren und Veränderung, 8ukstanr und 
Oesckeken, ^Vasser und ^Velle? ps ist „die ^katur, die 
rukend kandelt und kandelnd rulit" (I. v. DexküII).

Kausalltegriffe, aueli wissensckaftlicltv Kausal
kegriffe, sind mannigfaltig; sie sind wandelkar, strittig, 
entwicklungssäkig. Kausalität ist keine Zwangsjacke, 
sondern «in Oewand, das mit d«m Rortsekreiten der 
^issensckuft keliekig erweitert und erneuert werden 
kann. Reker der rwiekältigen, oder Kei weiterer Ver
folgung sogar vielfältigen Gestaltung des Kausalkegrif- 
kes tkront indes der eine einkeitlicke kausale 
0 e d a n k e als Kausalprinrip und Postulat, als unak 
veisliure Denkerwurtung. ^(aek Kant: „^Iles was 
gesekiekt (ankekt ru sein), setrt etwas voraus, woraus 
es nack einer Regel folgt." ?§ack 8ekopenliauvr: „Jede 
Veränderung kann nur eintreten dadurck, duü eine 
andere, nacli einer Regel kestimmte, il>r vorker- 
gegangen ist, durck welclie sie aker dann als notwendig 
kerkeigesiikrt auflritt; diese l^otwendigkeit ist der 
Kausalismus." Darm nock: Oleick« Drsacken, gleicke 
Wirkungen.

v/enii in den näcksten Iakren in der guniien Kultur- 
welt (auck in der uns gegenwärtig feindlick entgegen- 
stckenden?) Rokert-Ua^er-Reiern stattiinden, rum Oe- 
däcktni« der grollen Rrleucktung, di« ilim im 8omm«r 
1840 aus seiner Ostindienkakrt gekommen ist, dann 
mag nekenker auck das Auslösungs-Kapitel gekükrend 
keacktvt werden?).

°) 8ckars /.ugespit/.t in dem ikusspruck von Poll: „v?ir 
reden nickt von Kausalität, wenn ein Verkekrssckutrmann 
IVagen »nd puligänger anliält, «der iknen versckiedenv Re- 
wvgnngsricklungen freigikt." 8. Kieran ^4. Nillasck, ^nstoü- 
und Rrliultnngskllusaliläl, IVaturwissensckaktcn 1938, 8. 177; 
kerner inick: V^as ist Oanakeitskausalilät?, ^cla Riotkeore- 
tiea 1938, 8. 73; Reker Kausalitäts-Rangordnung (mit einer 
Okergesetalickkeit des Rekens), porsck. u. Rortsckr. 1938, 
8eite 16.

^) Xuskükrlick wird der Verkasser den Oegenstand an an
derer 8telle kekandeln.
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Line Kiftiße Liäeeiise
nieder äie cles Neloäerma-Oiktes treim ^lenselien

Von »^s^o^cniN ivov8c».

1,'inrigv giftige Vertreterin der LidecLsensippe ist 
Z_ldie uns dem südlielien Nordamerika un«I IVIexiko 
stammende KrustenecLse (Leloderma suspectum). I^lan 
war lange Zeit iin Zweifel, oL der Lik dieser Lclise 
Lei dem UenscLen irgendwelcLe körperliciien 8eLäden 
Linlerlassen würde, Lis durcl, einen Vodeslall v.nes 
Wärters in London /Vusgang de8 vorigen ^alirLunderls 
die Zweifler leider eines lieferen LeleLrt wurden!

Oie KrustenecLse ist gell, oder rosa, seLwarrLraun 
genelrt mit duiiklen HuerLinden auf dem 8ci>wanr. 
Oer 60 em lange Körper i8t mit perlälinliclien warren- 
sclinppvn Ledeckt. LutsprecLend den klimatiscLen Be
dingungen aeiner Heimat IlLIt da8 Vier einen oft un- 
terLrocLenvn 8ommer8elduf von Lnde IXovemLer l>is 
Linie Uai. Oie Lortpllaurungsreit dürfte in die Zeit 
luli/^Vugust fallen. Oie KrustenecLse Läutet sivli p' 
nacli kürperlicLem Lelinden 3—4mal im daüre.

IVun etW28 ULer ilire LeLensweise in der Oefguge»- 
seliufl. kleine Leiden Lxemplare LraeLte iel> in einein 
I00X60X7g oin groken Terrarium unter. Dieses er- 
liivlt als LodenfüIIuug nur grollen 8and, in eine Leite 
LracLte ieL rwei verzweigte Laumstümpfe unter und 
rur Vervollständigung einen kleinen Wassernapf. I^acii- 
dem Leide Krustvnecllsen iiir rwar denkilur primitives, 
aLer — wie es sielt später erweisen sollte — prak- 
tiscLes Heim Lerogen liatten, selilurften sie, von Lau
fen Laun man nielit gut reden, denn der LaueL wird 
Liier den 8and geseLIeift, ru «len Luumstümpfen, um 
sieL in dessen 8ei>utten geruiisam niederrulassen. 
Merkwürdig war es, dak aueli meine frülivren Lxem- 
piare stets ruerst, wenn ieii sie aus der Vransporlkiste 
in den LeLäiter setrte, scLnurstracks ru den Lanin 
Stümpfen kroeLen. Lier I)liel>en nun Leide 
Viere liegen, und erst Leim LinLrueL der 
Dämmerung wurden sie etwas leLLaftvr 
und Legsnnen ilire neue Deimat ru in
spirieren. ,/Veukvrst gerulisam wanderten 
sie umLer. Hier und da ungestellte Oral>- 
versueLe wurde» als ru anslrengeml ein
gestellt. DoeL dieses lietragen täuseLte. 
^in iiäolisten borgen glieL das Verrarium 
einer Derg- und VallandsvLaft und reugle 
von der intensiven Vätigkeit! Die Viere 
sellist liatten sicli tief in den 8and einge- 
graLvn. Drells 8onnenLestraLIung seLLtren 
sie gar nieLt und versoLwanden dann stets 
von der LildiiäeLe. war aLer der 8snd von 
der 8onne dureLglüLt, dann war es iiielit 
ratsam, im Terrarium ru Lantieren. wur
den doeli die KrustenecLsen Lukerst agressiv 
und versueLten rum Angriff üLerrugelien. 
Lrstaunlieli ist die LäLigkeit iler Viere, 
«Leu noeli ruLig daruliegen, um «icL 
plötrlicL LIitrscLnell umrudreLen, so dak 
siel» an 8teIIv des 8eLwanres der Kopf 
Lekndet! /VueL kleine 8prünge füLren sie 
!>us, die alle« andere als elegant uus-

seLen. /Vis IVuLrung Lot ieL ilinen Lier an. 8ie ver- 
sueiiten daun mit Lewundernswerter /Vusdausr ver
mittels des Onterkiekers eine Oetknung Lvrrustellen. 
um in «len Lesitr des LegeLrten Inlialts ru kommen. 
Dies gelang aLer durcLaus nielit immer. Oft genug 
wurde das Li stundenlang duroL den LeLLIler gerollt, 
Lis es sieL irgendwo kestklemmte und so der Outer- 
kiefer endlieL den erseLnten widerstand fand. Deini
gen» Iiat der dieke, plumpe 8cl>waur eine l>esondere 
Luuktion ausruüLen, Lier wird «las Lett für die mage
ren Zeiten aufgespeicliert. Die KrustenecLse ist durcL- 
aus in der Lage, längere Zeit ru fasten, woLei der Vor- 
ratsspeielier in Oestalt des 8eLwanres langsam aL- 
nimmt, ein ZeieLen also, dak der Körper davon relirl.

was nun die Wirkung des Oiftes auLetrifft, so ist 
dieses uuLestreitLar der einer Oiftseldunge gleicLru- 
setren! Die Oiftdrüse Leündel siel» im Onterkieker und 
ist etwa 4 em lang und Lesilrt einen Durelimesser von 
O/r cm, sie stellt mit 4—5 LurvLenräLnen in VerLin- 
ilung. Diese stellen derartig lief im ZaLniieiscL, dak 
nur die 8pitren IiervorseLauen. Die 8cLIeimLaut wird 
aLer Lei dem Lik rurüekgeseLoLen, und dadureii kön
nen die Zällue renlimetertiel in die Likstelle eindrin
gen. IeL konnte iilicli des öfteren von der OefäLrlicL- 
keit dieser Waffe üLerreugen, so r. L. ruerst Lei einem 
Kücken. Dieses lief im Verrarium Lvrum und wurde 
weiter nielit LeacLtel. /Vis «las Kücken jedocL immer 
wieder uml wieder auf eine KrustenecLse sprang, 
wurde es selLst diesem personilirierteii LLIegma ru 
Lunt. Ls setrte einen Lik, uas Kücken lia«lerle LocL, 
Lei um und war tot. Die Wirkung des Oiltes läkt sieL 
woLI kaum Lesser demonstrieren. — Lluterlagen je-

Lild 1. IVIexikos giftige KrustenecLse
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Lilli 2. Vorlierkörper 6er Leio6erma.
Li<! perläknlicken 8cl>uppenwarnen kililen Iiunte Nüster

6ocli üker l'o6esfälle Kei Nenseken sin6 wälirenli 6er 
letzten 40 lakre erfreuliclierweise nielit nu knilen 
Lies liegt init iliiriii Kegrün6et, 6ak ilurcli llie 8elten- 
keit ller Krusleneciise, welclie nur in noologiseken Lär- 
tvu gepilegt wer6en unil in privaten Länilen so gut 
wie gar nickt annutresfen sin6, llie Nöglickkeiten sol- 
elier Lälle selir kegrennt sinll.

leli Katte eines Images Kei llein Lautieren im 6e- 
Iiülter nielit son6erlick unk llie Keksen geacklet. -^Is 
iell 6en 8an>Iko6en glätten wollte, störte ieli «la« eine 
Her mit llem Krkolg, 6ak iel> von lliesem 10 vm oker- 
kalk <Ier Lanilwurnel gekissen wurile. l'rotnilem ivl> 
6en Kaps ller Krusleneciise sofort nurückrik, waren 
<lie ^iiline iloeli etwri 8 mm ties in 6as Lleisck eingeilrun- 
gen. Lu ieli nun kereits in lliesem lakr mekrmais von 
Lusfoltern unil Klappersclilangen gekissen woriien war — 
ieli kvnutne 6ann stets llie kan6eIsUKIicl>en 8era —, er- 
selrien es mir nielit opportun, nockmalii eins ller mir 
nur Verfügung stellenllen 8erii nu verwenllen. 2umal 
es ja auck lris lieute ilurekaus noeli nielit seststelit, 
welelies 8erum liei ller Krusleneciise wirksam ist. Lie 
letnlen 8pritnen gegen llie Liftscklangenkisse waren 
mir sclion nielit gut kekommen, mein Körper streikte 
ßunn entseliieilen. ^us lliesen Lrünlien unlerliek ieli 
es, in llieser Liclilung irgen6 etwri« I>ei llem Lill n» 
unterneiimen. Ieli erweiterte llie Likstelle sofort unil 
versuelite ilurek «türke Llutungen wenigstens einen 
leil lies Liftes nu entfernen. Lereits naeli 20 Ninuten 
kegann ller -^rm «türk nu sckmernen nml ün ller Lik- 
stelle kelleutenii unnusekwellen. V/eitere l0 Ninuten 
spiiter lrüten äuker«t »türke ^ngstgelukle üus. Lü» 
Lift wirkte Kal6 liarsuf üuf llü« Lespiralions-2entrum 
unil verursüelite eine niemlicii Iietrüelltlielle ^knakme 
ller Atmung. Im ^nsekluk llürün kegann llü» Lern siel, 
llureii erliölite Tätigkeit iiemerkliür nu müeiien. Lin 
«türker 8ckweikauskrucl> unil ein grolle« Lefülil ller 
8ckwäcke veranlakte mieii, mivlr kinnulegen. ^m un- 
angenekmsten wür llie ^tmungskesckwer6e. Ieli ver
suelite nun nüeli Verlüuf einer 8tunile mieii nu er- 
livlien, wü« mir üucli unter ^ufkietung üller Kräfte 
gelang. Lm iliv in lliesem 2ustan6 nielit üllnu rosigen 
Leüanken aknulenken, wollte ieli im meinem 8ekreik- 
tisek einige Violinen müeiien. Ieli weil! noeli, 6«k ieli 
6en Llvistill in llie Lüni! nülim — vom näcksten No

ment ün leiilt mir je6es Lrinneruilgsver- 
mögen! Lüs Lenkvermögvn setnle num 
grüllten IUI üus. Lrst einige Teil spiiter, 
etwü 15 Ninuten, liemerkte ieli auk 6er 
8ckreil>unterlage einige von mir nielit sekr 
lleutliell gesckriekene ^orle. Ieli Iiütle ülso 
ansckeinen6 im Lnterkewuktsein 6ock noeli 
meine 8elireil>tiitigkeit fortgesotnt, jerlock 
olme 8el>reilipüpier. Ieli versuelite llurüuf 
llü» 2immer nu verlüssen uml öffnete >Iie 
lür. V/ie6er setnte mein Lrinnerungs- 
vermögen üus. Ieli füml mieii nüeli 20 Ni- 
nuten üuk einem 8lui>I in ller Nitte lies 
Zimmers sitnen6. Len Kntsckluk, 6a« 
Ximiner nu verlassen, Iiütte ieli nickt uus- 
gefUIirt, wür üker eigenartigerweise nu llem 
8tukl gelangt. Liese 8törungen Kaken sick 
noek inekrmals innerkalk von 20 8tun6vn 
wie6erliolt! Ick vergäll n. 6. Kei »lem Lm- 

kimlen Oes Kragens llen Liniier, auck wollte ick «lurek- 
aus »kne lacke auf llie 8tralle. Immer wurile ick aker 
spätestens nack 30 Ninuten auf <Ias Lnlogiscke meines 
Lanllelns aufmerksam oller wurile aufmerksam gemsckt, 
llenn meiner Lmgekung liliek mein Verlialten nickt ver- 
liorgen. Lie Lerntätigkeit Katte innwiscken vkenfalls 
aligenommen. Lanu gesellte sick starker Kopfsckmern. 
^uek eine 8teigerung ller Lmplinilliekkeit ller sensiklen 
Nerven trat ein, 6ie mekrere 8lun6en ankiell. ^m unange- 
nekmsten waren, ,Ias müekle ieli nockmals Ketonen, »lie 
^ngstgekülile, ilie ick Kei Liftscklangenkissen nie ken
nengelernt Katie! Lrst nack 6 8lunilen liegann llie 
Atmung wieiler einigermaßen normal nu werilen, wäl>- 
renil iek nock üker 5 läge später starke Lernsckmer- 
neu kekivlt, llie sick aker erst, nackiiem «lie Lerntätig
keit wieiler normal geworden war, einstellten, ^uck 
war 24 8tunilen lang 6ie Lrin-8ekrelion unterkun6en. 
Lanll uml Unterarm Klieken noeli üker eine ^ocke 
stark angescliwollen, jeilock versckwanil Oie kläulickv 
Lärkung kereits nack 30 8tun«Ien. V^ocilvnlang später 
nock war icli nickt in ller Lage, mit lliesem ^rm auck 
nur kleinere Lasten nu tragen. Ler 8ckmern wurile 
«lau» sofort unerträglick. Lrst nack nwei Nonaten 
waren aucli «lie letnten 8puren iliesvs Lisses völlig 
verscliwuiiilen. — ^iack meiner Leokacktung gerinnt 
llas Llut nacli 6em Lik aukerkulk 6es Körpers, was 
frükeren Lekauptungen eutgegenstekt.

I^acli ineinen Lrfakrungen kann ilas Lift olme jeilen 
Zweifel Kei Nenscken mit scliwävlilicker Körperkonsti- 
tulion nu sckwersten 8ekäiligungen oiler sogar l'nil 
ilurcli Lernsckwäcke uml Versagen 6er ^tmungsorgane 
fllkren. Ieli selkst I>in 175 cm groß, von kräftiger 8tatur 
unil wiege 175 Lfun6, Kin also einigermaken rokust für 
solcke Experimente. Inwieweit ilie kurn vorkvr statl- 
gelun6enen 8erumspritnen gegen ilie Listscklangenkisse 
einen günstigen oiler ungünstigen Linlluk Katten, lasse 
ick ilakin gestellt!

Die bei^o/ÜKten Liilisr versunken reir 1/orrn /«»pe/iior 
6. Loserer, 7 ierA<i, k«n / l «,n Nuin.
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trauen ein ^ütrtreel
Von Dipl.-Oartenkauinspektor 8^I>I8 KK0K81^KII^, Krankfurt am Nain

I rie Versorgung unseres Volkes mit Krisckgemüse 
r^/ist von Koker gesundlisitlicker Kedeulung. 2war 
sind vir selion immer Ilestrekt, durck eigenen Milkau 
«len Kedarf sickerrustellen, dock tritt in der winters- 
rvit unl! in tlen KrUkjukrsmonaten ein gewisser Klange! 
ein, den wir in frükeren lakren durck die Kinlukr 
ausgeglicken liaken. In unserer lieutigen ernsten 2vit, 
die durck das groke weltgesckelien bedingt ist, müssen 
wir mit allen uns ru Oekote stellenden Mitteln ver- 
suciien, die sonst eingefUlirto Gierige k'riseligemüse 
wvitgekendst selkst ru erreugen.

^Is eines der wiclltigsten Hilfsmittel kierru ist das 
Krülikeet anruseken, das im Keruksgartenkau die erste 
8teIIe einnimmt. ^ucl> im kleinen Oarten kann es olme 
allru groke tinanrielle Aufwendungen errielitet werden 
und wird Kei einigermaken Kklege so auck rur 8icker- 
stellung unserer Volksernülirung keitragen.

Wie muk nun eine Krllkkeetanluge kescliasken sein, 
die wirtscliuftlielt ist? wir untersclividvn rwiscken dem 
Kasten, der, in die Krde eingesenkt, die Umlassungs- 
wünde kür das Krükkeet darstellt, und dem Kenster, 
wolelies das Oanre Ukerdeckt. Der Kasten ist in seiner 
Korin in Hild 1 (unten) ersickllick. Die Praxis Kat gelekrt, 
duk die rweckmükigste Korm für kleine Oürten der drvi- 
kenstrige Kasten in einem Rusinak von 1,50 X 2 40 m 
ist, weleken selkst die Krau leiekt kvdienen kann, 
^ukerdem können die für die würmevrreugung erfor
derlicken Daukmengen, Nist u. dgl. leiektsr kescliafft 
werden. Die einlackste -^rt des Kustenkaues ist die
jenige aus Holr (sieke Kild 2). Nan verseliakkl sick 
Kantkölrer in einer Dünge von 70 — 80 cm und einer 
8lürke von 6 — 8 cm und verbindet diese mit Ilolr- 
koklen, weleke eine Dieke von 3 — 4 cm aufweisen 
sollen, ^n den 8tokfugen der Kenster fügt man in den 
Kasten (Querlatten ein, um das ^usksueken oder

^usammendrücken der Kastvnwüude ru vermeiden. Die 
kalten werden rum festeren Halt in den Holden ver- 
ruknt und sollen eine Kreite von 5 cm und eine Dicke 
von 3 cm aufweisen. 8ie werden mit einer Kinne ver
seilen (sieke Kild I, reckt» unten), um das rwiscken den 
k ensterrakmen eindringende Kegenwasser aukerkalk 
des Kastens ru leiten, ^n den keiden 8tirnseiten und 
an der Okerseite des Kastens werden rum 8ckulre 
gegen Zugluft 10 cm kreite Kretter vorgenagelt, die 
oken sm Kami etwa 3 — 4 cm ükersteken. Der Kasten 
muk 10 —12 cm nack 8üden geneigt sein, um einer
seits das Kegenwssser rasck akruieiten und anderer
seits die Kinwirkung der 8onnenstraklen ru kegünsti- 
gen. Das Krdreick, auf weleke» der Kasten ru steilen 
kommt, wird etwa 50 — 60 cm tiek ausgekoken und 
der Kakmvn so Iiineingestellt, dak er am Kukvnde etwa 
15 — 20 cm, am Kopfende 25 — 30 cm llker die Koden- 
tlücke kinausragt. Der 8tandort des Krükkeetes ist so 
ru wüklvn, dak es vom Norgen Kis rum ^kend unter 
dauernder 8onnenkestrukiung liegt und vor allru 
starken binden gesekütrt ist. Den tzuersckuitt des 
Kastens gikt Kiki 3 wieder.

Das Kenster. Der Kensterrakmen wird rweek- 
mäkig aus Holr kergestelit. ^m Kesten eignet sick 
kierru karrreickes Kieferukoir, das den witterungs- 
einküssen den grökten widerstand entgegenkringt. wer 
etwas Oesckick Kat, kann sick das Kenster leiekt selkst 
ankertigen. Die 8prossenrakl soll rwei nickt ükerstvigen. 
^m Kesten ist ja die Kinfügung von nur einer nickt 
ru dicken 8prosse, da sie den Dicktrutritt am wenig
sten keeintrücktigt. wir untersckeiden rwiseken dem 
deutseken IVormalfenster in der Oröke 100 X 150 cm
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und dem holländischen Lenstermall 80 X 150 cm. In 
Oärtnerlirvisvn neigt man ja allgemein rum sogenann- 
ten holländisclien Lenstermall 80 X 150 cm, 0« es 
Hillig in der Lrsteliung und nicht ru schwer ist. Line 
hewälirte Ausführung dieser Lensternorm ist die mit 
einer Nittelsprosse; das Olas wird von der Hütte be
reits passend daru geliefert. Oie einreine 8cheihe ist 
35,5 : 141 em groll. Oivses genormte Olas ist erhehlich 
Hilliger als davon aliweieliende Nulle, so dall es von 
groüem Vorteil ist, wenn mun auf diese Norm BUch- 
siclit nimmt. 2ur Linglasung ist jedes gewöhnliche 
Lensterglas geeignet. Oie Oisssciieihe «oll niclit ru 
hnapp eingepaLt werden und ist ohen und unten in 
Litt ru legen. ^Is Olasdiche verwendet msn im allge- 
feinen 4/4, hesser ist jedocli 6/4 sturlies Helles Olas, 
^n den Lehen de« Lenster« werden verrinlite IVinhel- 
eisen angehraciit, um denselhen einen festeren Ouit ru 
gellen. Omhispphare Oundgriffe um Lopf- und Lull
teil erleichtern eine ruselie Bedienung des Lrühheete». 
^uch sind dort Linschnitte ru muclien, dsmit Begen- 
und 8chneew«sser ruscli uliüieken liunn.

Oie Laste npachung. 1« nach der Värme- 
mvnge, welche den Lüunrvn rugefülirt wird, unter
scheiden wir rwischen wurmen, Iialliwarinen, luuwurmen 
und liulten Lasten. Oie Heide» ersten ^rtvn erfordern 
rur Inhetriehselrung grellere Nengen Lfvrdemist. Nit 
der Anlage des wurmen Lastens Hann schon Nittv 
Lehruar hegonnen werden, er dient vorwiegend der 
Lrreugung ganr frülier OemUse !>» Lasten seihst. Oie 
Buchung geilt folgendvrmuücn vor sieh: 2u Unterst uuf 
die Oruhensolile hnmmt eine 10 em starhv 8cliici>l 
Lauh, um die daruufloigende Lfvrdemistpachung vor 
ru schneller ^»«Höhlung ilurcli die Bodenhälte ru 
»chütren. Oer Lserdemist wird in gleichmülligen 
8ehichlen von 10 — 20 ein eingeiirucilt un<I feslgetreten 
hi« ru einer Oesumthülie von 40 — 60 cm. Oer Nist 
mull frisch sein und sich durch Oärung hereits erwärmt 
hahen. Lommt der Nist irisch vom 8tuIIe, so ist er auf 
einen möglichst hohen Haufen rusammenrusetren. 
Nach 3 hi» 4 Lagen hat er sich erwärmt und ist nun 
in der vorgeschriehenen l^rt in den Lasten einru
hringen. 8odann wird der Lasten mit Lenstern ru- 
gedecht und darülier hominen noch 8trohmalten und 
Bretter, um eine Aushöhlung ru vermeiden. In diesem 
Zustand hleilit er 3 l,i» 4 Luge unheriihrt liegen. Im 
Lehruur ist es noch gehoten, um den Lüsten herum 
einen Omschlag in Lorm von Nist oder Lauh r» 
machen, der in einer Breite von 50 cm den Kasten 
his rur Lensterhöhe umschliekt (siehe Bild 3). Ost mun 
sich am dritten oder vierten Lage üherreugt, dull die 
Nistpachung wurm geworden ist und eine Lemperatur 
von 20 — 25 Orad Oelsius erreicht hat, so wird der

Lasten mit der für die Aussaat notwendigen Nistheet- 
erde his auf 18 — 22 cm aufgefüllt. Oröker soll der 
^hstand vom Boden rum Olas nicht sein, da sonst die 
LOanren infolge Liehtmangel ru leicht vergeilen, aller 
auch nicht ru gering, sonst erhöht sich die Lrostgvkahr. 
Nun erfolgt wiederum ein 2udechen des Lastens mit 
Lenster, 8trohdeehen und Brettern. Letrterv werden 
dachriegelartig llhereinsnder gelegt, damit das Begen- 
wasser gut ahlauien Hann. Om die Lrwärmung ru he- 
sehleunigen, ist es wichtig, die Lrde in nicht ru 
feuchtem Ausland auf die Nistpachung ru hringen. 
Nach einigen Lagen ist auch die Nistheeterde durch
wärmt, und wir hünnen nun an die Bestellung de» 
Kastens gehen.

Oer huIhwarme Lasten ist in seiner Vor- 
hereitung dem wurmen Lasten gleich, nur hrauclit die 
Nistpachung die Hälfte ru hetrugen. Allerdings lassen 
sieh erfolgversprechende Lulturen erst ah Lnde Närr 
durehfllliren. Diese Heiden Urteil der Lastenhestellung 
erfordern schon viele Luchlienntnisse, und ich möchte 
desliulh jedem raten, nicht mit dem ausgesprochenen 
Nisthvet mit grollen Nistpacliungen seine Lrfalirungen 
ru sammeln, sondern mit dem weniger Nühe und 
8orgsult erfordernden „lauwarmen und halten 
Laste n". Lr Hann rwar nicht so früll mit der Be
stellung dieses Lastens heginnen, wird aher, hesonder« 
in den ersten fahren der Bewirtscliaftuug, weniger 
Nillerfolge erlehen. Beim lauwarmen Lasten tritt als 
Lnergiespender nohen die 8onnvnwärme die Oauh- 
pucliung. Line gut durchgeführte Lauhpachung hewirlit 
durch die eintretende Oärung eine meist lang an
dauernde, wenn auch etwas geringere ^Lrmeerreugung.
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Das nickt ru nassv ksuk wirü wiv üer I^Iist seliickten- 
weise in üen Xasten gekrackt unü kestgetreten. kür 
üen lauwurmen Xasten ist eine Packung von 30 Iris 
40 cm, kür üen Kulten eine solclie von 15 — 20 cm 
erkorclerlicli. Da» llkrige gesckiekt üsnn in gleieker 
Vi^eise wie Kei üem wurmen Xasten. ks gibt im 8ommer 
okt Kulte, regsnreicke docken, in wvlckvn «Iss küanren- 
wackstum im kreien ksst rum 8tiII»tanü kommt, unü 
üa sinti geraüe üiese Xssten rur Deranriekung von 
8etrpi1anren selir geeignet, ^ucll wenn ins» sclinell 
Oemüse kal>en will, wie r. 8. 8slut, Daüie» unü Lkn- 
licke, Kaken wir im Kulten Xusten rur vorgesclirittenen 
lukresrvit eine vorrillglicke Xultureinriclitung. Im 
8ommer ist es rutssm, <Ien Xssten mit (Türken ru ke- 
püanren, üie üurin Kesonüers gut geüeiken. ^»ck üie 
Deranruckt von kucksien, kelargonie», Oersnien unü 
üergleicken sus 8tecklingen lukt »ick im Xssten leickt 
unü kequem üurckkllkren.

Die l^istkeeterüe. Von ilirer guten De 
»ckakkenkeit kängt ulles küunrenwuckstum uk. 8ie 
muL neken susreiekenüen Humnskestunüteilvn groLe 
Klengen I^ülirstokk uukwvisen unü von leiclitvr, wasser- 
üurcklüssißor 8truktur sein. ^Is krauekkare l^Iisckung 
list «ick kewäkrt, wenn wir rwei künktel Xomposterüe, 
ein künktel kluüsanü, ein künktel verrotteten Dünger 
unü ein künstel lelimige ^Vckererüe nelune». Da» 
Oanre wird krustig üurcligemisclit unü mit einem 
künstel kein rerriekvnem ^orsmull üureksvtrt. Der 
korkmull ist ruvvr leiclit snrukeuckten. Zu vmpkeklen 
ist auck eine Xulkgake von 150 Drumm je kenster, 
um üie krüe ru üvsinürieren unü vor ullem ilem ^uk- 
treten üer Kei XolilpOanren gekürckteten Xrsnklieit, 
üer Koklkernie, vorrukeugen.

Die kklege ües krükkeetes. In üen so
nsten kekruar Kis Narr ist üsruus ru ackten, üuü 
üurcli unnötiges kensterslinelimen unü Küsten nickt 
ruviel ^ürme verloren gekt. Dis rum Xeimen üe» 
8smens ist üer Xssten gescklossen ru kalten unü gut 
mit 8troküecken unü Drettern, suck tsgsüker, ruru- 
üecken. ^lit Beginn ües Xeimen», wenn slso üie 8amen- 
klütter un üer krüokerllücke ersckeinen, ist reickliek 
Kickt ru geken unü üuruut ru uckten, üuk üiv krüe 
nickt ru trocken wirü. Stärkeres l'roekenwerüen Kut 
in üer Degel üss kingeken üer Keimlinge rur kolge.

XU« KUrtsr: tt. Ssckrt«!«

Dss IVlistkeet mit 8ämlingen üsrt nickt sut einmal ru 
stark gegossen werüen, sonüern wirü nur von Zeit ru 
Zeit mit ükersclllagenem V^asser Icickt Ukvrkraust. Die 
geeignetste Zeit kierkür sinü üie lVlittagsstunüen. ^uck 
wäkrvnü ües Sommers soll kein kalte» keitungswasser, 
sonüern nur rum minüesten üurck üie ^Vullenlukt 
augewürmte« Nasser rum Oieüen verwenüet werüen. 
8ckeint in üen krllkjakrsmonsten üie 8onne ru »tark, 
»o ist in üen Nittsgsstunüen leickt ru lükten. 
Oegekenenkulls kann aucli 8ekatten üurck lockeres 
Deüvcke» üer kenster mit kicktenreisig oder Dokr- 
matten gegeken werüen. Die KUktungsseite »oll nickt 
gegen üen ^inü liegen, üs sonst üie Oekakr kestekt, 
üak ein Vi^inüstoü üas kenster Iioekkekl unü Oluskruck 
verurssckt. 8okulü üie Sonnenwärme sinkt, »inü üie 
KUstungskölrer wieüer wegrunekmen unü üie Sckalten- 
spenüer keiseitv ru legen. Vi^ir müssen üie Sonnen- 
wärmv in üen Xaslen einsperren, um kür üiv akküklenüe 
IVackt ^Värme vorrätig ru Kaken, -^m ^.kenü ist üann 
üer Xasten mit 8troküecken unü Drettern wieüer ru 
üecken, üie am unüern borgen mit runvkmenüer 
8onne wieüer entkernt werüen. 8leken im Xasten 
8etrpklunren, so sinü von knüv -^pril an, sokalü es üie 
IVitterung erlsukt, üie kenster tsgsüker gsnr ru ent
kernen, um üie küunren ukrukürten unü sie an üie 
^uüenlukt ru gewölmen.

^eelinisetter kor»8etiriu t>ei <ter Her8t«IIun^ Iilopkk«8ler 8e»riet>88»okke

In den letzten 1al»ren sind durel» den Aufschwung der 
^lotorenindustrie Anforderungen ai» die I)etriel»8Öle gestellt 
worden, denei» die I^uturöle niclit mehr gerecht werden 
konnten. Diese Oele oder cheiniseh Kohlenwasserstoffe 
müssen als Brennstoff, l^reihstoff der verschiedenste»» >Vrten, 
von» h liegerhenzin his z»» den schweren Keizölen und 
8ch»nierölen dienen. Uun verlangt I»eule He8tin»n»te Ohtan- 
und (^etenzahlei» von den Oelen, um möglichst klopffeste 
und energiereiehe ^reil»stoffe z»» erliulten. -VI»er die ver
schiedenen isomeren Ohtane wei8en 8rnndver8chiedene Ohran- 
^»hlen anf, L. ö. von —17 Hi8 103 hei der^eihen LruNo- 
lorniel und huhen je nach der Ver/^vei^un^ ihre8 Xohlen- 
^a88er8toff8heiett8 die ver8chieden8ten Lißen8chuflen. iVIan 
hunn datier entweder die I^aturöle durel» hoiupiirierte IVIe- 

tlioden veredein oder niun stellt 8)ntt»eti8cl»e Oele au8 
Kohle »nil den xewün8e!i1en Lixen8e!>asten her.

Ilierhei hoinint den» Kelten/erfaH der Koh!en>v«88er- 
8toffe eine iilrerraxende Kolle /.u.

Von vveittruxender Lvdeului»z; 8cheint i!al»er in diese»»» 
2»»8an»»nenl»unx die Lntdeekunx /.u 8ein (Harada^ 8ociet>, 
London, lXatur>vi88. 43, 720), dull >venißv Kroinille 8tich- 
ox)d ini8lunde sind, die Xersullsxesch^vindixheit eine8 Kohlen- 
^v»88er8tof58 auk eine»» Kruehteil herahxn86tz.en, also in einen» 
He8tin»n»ten ^ufienhliek den weiteren verfall tast vollständig 
/»» unterhinden. Von nicht geringerer Ledeutung sind die 
erzielten Lrgehnisse von Koll) und Kiee, Washington. 8ie 
sanden, daü ein geringerer Ansatz von 8auerstoff den Aer- 
sall z»i heselileunigei» oder, el»en»iseh uusgedrüeht, z»i hnta- 
l^sieren vermag. O—n.
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ItelUurertrüge unrl Düngung 
in 6en <Ieut8eken 08»guuen

Lbemals 6eutscbe Oebiete, 6ie 6er 6eutsebe LIlug vor 
1abrbun6erten scbon urbar maebte, kebren nael» 6e»n sieg- 
reieben ^bseblull 6es polniscben LeI6zuges wie6er in 6as 
Oebiet 6es Oro86eutscben Leiebes zurück. Lin Lei! 6es 
Oebietes war vor 6em unglücklicben Ausgang 6es Weltkrieges 
scbon 6eutscb gewesen un6 bracble in 6ieser 6eutseben 2eit 
böcbste Lrlräge auf 6en Leitern bervor. Unter polniscber 
V^irtscbaft aber sänke»» 6ie Lrträge 6es Oesamtgebietes 
rnerklicl» ab, unter gleiebzeitiger -Vbnabme 6es ^ufwunües 
an Düngerstoffei» aller ^rt.

Dem -^bsinkei» 6er Lrlräge auf ebemals polnisebem Oe- 
biete stebt ein Ansteigen 6er Dektarerträge aut 6eutscber 
Leite gegenülrer. Durcl» 6ie8e Lewegung 6ort naeb unten, 
liier nacb oben, liefen 6ie Verbältnisse beute 80, 6ab 6em 
Durcbscbnittsertrag von 17,1 6/ 6eutsebe»n Koggen im 
Hektar 6ie polniscben Lrträge mit 11,2 6/ gegenübersteben. 
Der Durcbscbilittsertrag an V/eizen beträgt im 6eut8elien 
Keicbe 22,2 6z, in Lolen 12,0. Lei Oerste lauten 6ie Ver- 
gleicbszablen für 6er» Deklarertrag 20,0 un6 11,9, l»ei Hafer 
19,9 un6 11,5, l»ei Kartoffeln 164,0 un6 118,6, bei Xueker- 
rülren 302,7 un6 211,7.

Der Lrtrag an Oetrei6e, in einem Lünfjabres6urcbscbnitt 
betracbtet, beträgt al8O in Idolen etwa 6ie Hälfte, an Dack- 
frücliten etwa zwei Drittel 6er 6eutseben Lrnte. Desonüers 
cliarakteristiseb wir6 6er Vergleicb, wenn inan für Lolen un6 
für 6a8 Keicbsgelliet 6ie Lrtragsbewegung nael» 1933 stu- 
6iert. In 6ie8er ^eit gelang e8, im Deut8el»en Leiclie 6ie an 
un6 für sieb 8el»on günstigen Dektarerträge noelimal8 zu 
beben. Kei Oetreiüe betrug 6ie nocbmalige 8teigerung 4A, 
l»ei Dackfrücbten 6—10^. In 6er8ellren 2eit sanken 6ie 
polniscben Lrträge weiter al», uml zwar t»ei Keiren um

Or. pbil. Dr. Ing. e. b. Dr. agr. b. e. -^Iwin !Ditla8eL, 
Heidelberg, 

feiert sm 27. Dezember Leinen 70. Oeburtstug 

nocl»mal8 2A, bei Oerste uin 4^, Irei Daker um 1?ä un6 Irei 
Zuckerrüben el»enfall8 u»n 1^. ^lur 6ie geringen Koggen- 
erträge konnten Irei 11,2 6z gebalten un6 6er Lrtrag 6er 
Kartoffeln um 3,9A gesteigert wer6en.

Iin Deutscben Keiel»e I»ol»en 8icl» in 6er Zeit nael» 6er 
Uucbtübernabme 6ie Dun6els6üngergaben lrei 8tickstoff um 
35^, bei Kali um 37^5, Irei Lbospborsäure um 25^6.

V^enn auel» 6ie Kalizuful»r in Lolen 8icl» in 6en letzten 
laüren bob, 80 betrugen 6ie Kuligalren 6ocb nur 6er 
l^lenge, 6ie in Deutscblan6 aut 6ie gleicbe Lläcbe gegeben 
wur6en, un6 nocb unbefrie6igen6er war 6er ^utwan6 an 
8tickstofk un6 Lbospborsäure.

Die für Lolen genannten Taillen bezieben 8icl» 6ulrei auf 
6»8 gesamte ebemalige polnisebe Keicbsgebiet, 8ie nebmen 
für Lrtrag un6 Düngermittelaulwan6 von besten nael» 
O8ten Lu konstant ab.

Daraus i8t leiclit ersicbtlicb, 6aL bei 6eut8cber Lewirt- 
scbaftung 6as gesamte Ostgebiet je6enfalls betrüebtlieb bes- 
8ere Lrgebnisse zeitigen wir6, al8 6a8 unter polniscber V^irt- 
8cbaft 6er Lull war. Die neue»» 6eut8eben Ostgebiete 8in6 
Irei inten8iver Ian6wirt8ebaftlieber Dewirtscbaftung 6uzu be
rufen, eine neue lan6wirt8cb«ftlicbe Orun6l«ge 6e8 Oroü- 
6eut8cben Keicbes zu wer6en. Dr. 8ebmorl

Oeliör8i»n un<l Vlu8ilculitüt <Ier Vögel
Von einen» Oesang in inen8cbliebem 8inne kann man 

bei liieren eigentlicl» nur bei Vögeln sprecben. Ls er8ebien 
6aber reizvoll, ein»nal vergleicbsweise 6en Dörumfang u»»6 
6ie Onter8cbie6sempt»n6liebkeit 6es Vogels für 6ie ver8el»ie- 
6enen Lereiebe 6er 1"on8kulu naebLUZtrüsen, /um anderen 
einige mu8ikp8^ebo!oxi8ebe b raten Lur Lrörterunp; LU 8tellen. 
8olel»e Dnler8uebun8en fübrte 8ixri6 Kneebt ain 2oo!o8i8eben 
Institut 6er Dniversität !^1üneben 6ureb uml beriebtete über 
6ie Lr^ebnisse in 6er ^eitsebrift für ver^le»eben6e Lb>sio- 
lo^ie (1939, V6. 27, D. 1).

V^enn man 6ie HelmboItLscbe 11vpotbe8e Luxrunüe lext, 
6a8 6ie Laser»» 6er Or»»n6l»aut 6er Husillartrafrille 6er 
8ebneeke in» Obr «18 ein 8^ste»n von 8aiten aufLufa8sen sei, 
vo»» 6enen je6e aut einen bestimmten l'on „ab^estimmt" 8ei, 
80 war Lu erwarten, 6uü 6er Lonumfan^ l»ei 6en Vögeln 
inerklieb xerinxer 8ein mÜ88e, als L. 8. beim I^enseben. Denn 
beim Lapaxeien miüt 6ie Dasillarsiasiille nur 2,6—2,7 mm 
xexenüber 33,5 n»»n bein» Uenseben, un6 ibre 6run6l»r»ut 
entbält nur 1200 »luerxestrunnte Lasern, wäbren6 6er Uenscb 
24 000 besitLt. I^amentlieb im Dereieb 6er tiefen Löne wur6e 
ein I^acblassen 6es Loi»umfunxes vermutet, 6a 6er Voxel 
verbältnismäbis? wenige lan^e Lasern besitzt un6 6ie langen 
Lasern nael» IlelinboltL 6ie „Resonatoren^ für tief« l^öne 
sein sollten.

Die Versuebe von Kneebt ergeben nun, 6a6 6er Dör- 
umfun^ 6er Versuebsvöxel — namentlieb in Oereieb 6er 
tiefen ^öne — in 6er l^at sebleebter war, als beim ^len- 
seben, a!»er 6oeb niebt so wesentlieb, wie naeb 6er Delin- 
boltLseben l'lieorie an/unebinen war.

Die tGNps^eboIoßiseben Lr^el»nisse gipfeln 6urin, 6aü 6ie 
Versuebsvöxel eine ^e^i^se »nusikalisebe Heßabur»k besaüen, 
nülnlieb gutes Oebör, Oe6ä^btnis für absolute Lonböben, 
für Intervalle, sogar für ^1elo6ien, wie aueb für Kb^tbn»us. 
Das Oefübl für Harmonien in» menseblieben 8inne (Kon
sonanz. un6 Dissonanz) selieinen 6ie Versuebstiere 6agegen 
niebt Lu kennen.

Allgemein ist zu folgern, 6uü 6er Vogel »nit seinem ve»- 
bältnismäb'g einfaeb gelrauten Obr Lu Llinlieb boben Lei
stungen fällig ist wie 6er lDenseb mit 6em komplizierten 
Oortiseben Organ. Dr. K. 0IasewaI6.

I^urltig« k«n8ter uu8 8iell«rlieit8glr»8
Dis bereits vielseitige Verwendung <Ies Lickeriieitsgluses 

finilet weitere ^1ögliel>lteile» «lurcli ein neue« einsnelies Ver- 
s«I>ren. I^siin verlnngt liünstigliin von tlen> 6I«s nickt nur 
^weckinölliglceil, sonllern versuclil gleiclireitig künsllerisclie 
Wirkungen /.u erzielen. — Iin« neue Versukren Iienutiit -iwei 
gewüknlicke 8ielierl>eitsgl««sckeiken gleieker 6rölle. lieitlv 
tragen aus ikrer Vur<Ier- Iieriekungsweise Itiiclcseite cliv ge- 
wünsckte üeinalung oiler <Ien gewünscklen Druck, so «lall 
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sick llie Iieillen gleicliell Pilger beim ^ufeinsnilerlegen 
6eeken. ^n 8teIIe von üeiuslung 06er Oruck können rwi- 
scken ,Iie uwei 8ekeil>en sucli ^Kussclinitte sus Xelluloili oller 
Peprolluktionen gelirsclit werden. Oie 8ckeil>en werden 
6urcli Ilsliinen oller Lsssung russiuineugckslten, 6ie kill Ver- 
scliielien verliinllern. Ls werllvn llsliei 8cliuiuckwirkungen 
erriell, >Iik vorlier nur init Olssiuslereien un6 unter ^ufwsnll 
erkeliliclier Nittel inöglicli waren. Oie nene Netliolle könn 
sowokl für kleiiillseliige Lenster oller Olierlicliter, als sueli 
kür grolle, wie etwa Lirckenfenster, sngcwsnllt werllen.

Lu.

Oelivr lii« I^utur ller Lrre^unßssuIrstunL 
von IVlimo8u putlieu

2u den sensitivsten Pliunzen, die äullere Deize mit raseli 
eintretenden Dewegungen heantworten, gehört die U i - 
mo 8 u pudica L. Derührt man eines ihrer Liederhlält- 
clien an der 8pitze, so fallen die Liederhlättchen 6er Deihe 
nach Zusammen, die DIattstiele legen sich aneinander und 
Huld klappt auch der Dsuptstiel herunter. Dieca l»at Zuerst 
diese Heizleitung mit einem chemischen 8tott in Zusammen
hang gekracht, der an der Derührungsstelle entsteht und sieh 
wie ein Hormon im 8»ft der pllanze «ushreitet. liesse (Dio- 
ehem. 2. 303, 152) hat nun dieses Dewegungshormon an- 
gereiehert und ehemiseh untersucht.

Ls Zeigte sieh, dall das ^limosenhormon sehr stark an 
die ^skorkinsäure (Vitamin L) erinnert. Ls ist sauer, die 
^nreicherungsmethode ist die gleiche; das klimosenllormon 
Leigt die gleiche reversihle Ox^dieil»arkeit wie das Vita
min L. Ls ist weiterhin eine reduzierende Ox^kurlronsäure 
oder ein Lndiol, entliält uher vielleiclit doel» noch eine 
Aminogruppe im Oegensatz zur ^skorkinsäure. Die Inakti
vierung des Hormons herukt auf einer Dehydrierung, die 
durch ein Reduktionsmittel rückgängig gemacht werden 
kann. Im preüsatt ist eine Oxvdase vorhanden, die unter 
Dmgehung der natürlichen 8talrilisatoren 8auerstoff auf <!ie 
Lrregersukstanz üherträgt und sie damit unwirksam macht. 
Die stark gereizte pllanze nimmt so in 10 Minuten wieder 
die IVormalhaltung an. 0—n.

Oie OolLversoi^unA Orol!Iii^itunnien8
Orollkritannien ist in seinem Uolzver!»rauch weitgehend 

von der Linfuhr uhhängig. Die eigene Produktion 
auf einer ^Valdllächv von 1.24 KDll. hu, d. i. 5,4^L der 
Landesttäche, vermag nur einen Druchteil des llolzhedarfes 
zu decken. Die Balder Ilritanniens hestehen vorwiegend 
aus Laukhölzern (Liehe, Duche, Lsche, Dirke, Llme, Linde) 
und nur zum geringen ^eil aus Nadelhölzern (vorwiegend 
Liefer). Der Dedurt an a d e I s e h n i t t h o l L ist ein 
enormer und kann durch Leherschlägerung aus dem eigenen 

aide nicht gedeckt werden. Der Holzvorrat am 8tock 
wird auf 57 Uill. fm, der Zuwachs auf 1,1 ^lill. fm 
geschätLt. Die Nutzung heträgt 1,4 I^Iill. fm. Lin starker 
Holzverhrauch ist für die Aufrechterhaltung ller industriel
len und gewerhlichen pro<!uktion unenthehrlieh. Die Holz- 
einfuhr hesteht für das .lulir 1938 zu 65^« aus weichem 
8chnitlholL, Lu 18^6 aus Oruhenliolz, Lu aus hartem 
8chniltholL und zu 5^6 aus 8perrl»olz und Listenteilen. Die 
IIolLeinfulir hat im lahre 1938 13,3 ^lill. fm erreicht. Lei 
der Lintulir des wichtigsten 8ortimeuts Nadelseh nitt- 
hoIL nehmen die Länder Kanada nnt 26^, Linnlanll mit 
23^6, 8owjetrulllund mit 20^, 8chweden mit 18^, Polen 
mit 7^ und die Haitischen 8tauten mit 5^ teil. Nach dem 
gegenwärtigen 8tand der Dinge sind die Ilolzkezüge aus dem 
Ostseeraum unsicher geworden. Die HolzLufuhr aus Lanuda 
ist iin Laufe des letzten Wahres stark gestiegen. Die Holz- 
Vorräte Orollkritanniens halten sieh jedoch in der glei
chen 2eit stark verringert. In ^nketracht der gegenwärtigen 
militärischen Lage wird das Destreken Britanniens dahin 
gerichtet sein, die Holzzutulir aus Lanuda und den Ver
einigten 8lauten mit allen Mitteln zu hehen. In der Ilolz- 
versorgung liegt gleich wie in der Oelversorgung eine leicht 
verwundhare 8tvlle des Inselreiehes. Die Ilolzeiutullr aus 
Polen — die nun vollends wegsüllt — hat im 1uhre 1938 
1,3 Uill. cl)m hetrugen. Diese Stenge verteilt siel» auf weiches 
8chniltholz zu 45^d, auf Orukenholz zu 24^, auf 8chwellen 
zu 16^i und auf papierholL zu 8^. Auffallend erliöhte sich 
im Verlaufe des 1»hres 1938 die Liufuhr von Oruken- und 
Papierholz aus Polen. 8chwarz

Hnenkellei'
Wslfdeksnnl-es I^Iinef-slwassep

Oie 8^piiili8lirunlre ^ilieiter8ekrlkt
Vor kurzem wurile in llkr „Oiuselisu" (OeO 22, 8. 523) 

«lie in llie Praxis üliertrsgcne 3 rockklll>lut>>roüe »uf Lues 
un>I llie mit ilir erhielten Lrgelinisse liesclirielien. 2u «liesein 
prolilein müße» llie von v. Lilieü sus Iiull»i>est in >Ier Llin. 
^Vsclir. 1939 I^Ir. 37 initgeteilten Onlersuckungen von 1500 
Nennern unll I0Ü0 prsuen in Ongsrn »ngefülirt werllen, llie 
». L. unter ^ukilfenulune serologiselier Netliorlen llurclige- 
sülirt worilen sinil. Ilei elws 13?^ fsnll sicli eine luetiselie 
Lrkrankung. Von lliesen wer I>ei IIllie Infektion niclit 
Iielcennt. ^uel> liierens erliellt >Iie Vicliti^keit s^sleinetiseiier 
Ontersueliun^en un>I entsi>reellenller Oelieulllunß. Ile.

Opker «les ^Ilcoliols
Die Unfallstatistik für das 1. Vierteljahr 1939 läOt erken

nen, daü mehr als 40A- der tödlich Verunglückten Opfer des 
Alkohols geworden sind. Ls sind dies rund 1000 Menschen 
innerhalh von 3 Sonaten.

^leuv Struke von» Kuspiseken IVIeer nuel, Selinrini
Der Laiser von Iran weihte vor kurzem die neue, 200 

Lilometer lange 8tra8e ein, die vom Laspiseken l^leer üher 
^struhud nach 8cl»al»rud führt. Leim Dau, der 1935 hegon- 
nen Iiulte, waren grolle Oeländeschwierigkeiten zu üherwin- 
<!en: 200 Lisenhetonhrüeken, von denen die längste 110 
Bieter 8pannweite l»ut, müllten gekaut werden.

DLIWLLI^ ODLI1 2u ao. Prott, d. I^Ied.: d.
nlr. ao. Pros. Dr. iVlichael I'hielemunn, Donn; d. nh. ao. prot. 
Dr. Otto 8chmidt, Donn; d. nh. ao. prot. Dr. med. l»al>il. 
lollannes Jochims, Liel; d. nh. «o. prot. Dr. Hermann Liim- 
mell, Liel; d. Doz. Dr. med. liahil. Lutscher» Diller von ^ich- 
hergen, XVien. — D. Leg.-Dal nl>. ao. prot. Dr. Ldler von 
IXeureiler L. o. prot. t. Oericlill. iVIed., Itumhurg. — Doz. 
^dolk V/esselx, V^ien, z. ao. prot. t. Hals-, leasen- u. Ohren- 
heilk. — Doz. Lrunz Ilögler, ^Vien, z. a. pl. prot. t. Inn. >Ied. 
— Doz. Heinrich Diller von Logerer, ^ien, z a. pl prot k 
?S)-k>i. u. ?lkrvknllkl.nkk. — o. nli. «o. I'rof. Ilkiuri'kli ir.lKk^ 
Likl, r i>I> «o Prof. f. Iroi>kiili)ß. — O. «I>. so. Pros.

X»ni«sberk, r. so. Prof. k. ps>kli. u. IVeurol. 
IX ' VLKI.ILULIV: Or. N»k6. Iisliil. Kurt 8ikvkrs,
Ilki^ellierß, f. Oelnii-tsliilfe u. 0>ll»koI.; vr. uikll. lisl.il. Vsl- 
ter Lhalt, ien, f. L!»irurgie, inshes. Lntallehirurgie; Dr. med. 
Iiahil. 8letun Violtrum, V^ien, t. Haut- u. Oeschlechtskrankli.

OL8I()DDL^i: prot. Ilans Xiemann, Derlin, der hekannte 
l'ropenliz'^ikuiller, 74 Islire slt.

VLK8<:iIIL,)LI>Ik:5- Prof. »r. Liililti» Ull6 Prof. vr. 
II. Xkiss, Herlin, erliikltl-u ,1. Loiulurkreuz ll. Lönißl. Ilulßsr. 
Xivillliknstoillkns. — lViu 6. !>«/. 1939 feierte >1. eiu. o. Prof, 
f. Ortlio,»., Nüiillieu, 6el>. Ilufrut Or. Lrilr I.unxe, s. 50jslir. 
Ooktorjululsuiu. — Prof. Villieliu Lluusen, Dir. >1. Augen
klinik, IlsIIe, wur^e v. ,1. 6riecli. ^ugenürrll. 6es. s. Lliren- 
milgl. ernannt.

Wkmküma
- für ä/mauA uac/ -

orropscssLkkeiprisci

Lrn oiyvnvn Uoitir!
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s«,

Lr/cä//u/>s«7n cker ^4/muns^orssnc 
/i///l noc/i LcrEc/ien Lr/a^runxten «Zie 

LLurc - s/rcro^/e, ^/ünc/i«7n T Vl^ 
/»ro/ Or. p.

/^rosoe/ct /costen/os.

Oie Ver^vemtl»url«;il <Ier Ittz»oxrüpliiseiien 0run6l<urtvn ii» 
tier I^unt1>virl8ei>ufl. (^lit Vorset»iÜ8«n »u einer 2>veek- 
entLpreeiienclen ^us^eslullunx dieser Xrrrten^verlLe). 
Von 0 ru t» n.
Konrat! ^riltscii Verlag, V^ür^tmrx-^umülile, 1939. Oek. 

^o- ,

X^rt«-», üem ^I«llti> bbl,tt 1 ; 25 000 ünÜ 6er im ^utkltebe» begriffenen 

Ovutieben 6run,II<srle I : 5000 eine bv»on6er» eingeben6e 8cbiI6erung 
gewi6m«t wir6. Oer Verf»„»er beb»n6elt im H. I'eil «lie ^uwen6ung 6er 
topogrspbi»cben K,r»e in 6er 0„n6wir»«eb«ft u»6 bebt 6,bei be»»on6er8 
6ie Üe6eutung «ler Karten mit Oöbenlinien kür 6ie k^ntwii»»vrung uu6 
6en ^e^ebNu bervor. Im III. I'eil gib» 6er Verf»»-er wertvolle Vor- 
»cbliig« für 6ie ^u»ge-»»l»ung 6e« ^leUtisebblstte» u»6 6er Oeut»eben

8eknelli»oot. 0eut8ciie 8ei»itfe im ^1o6ellbsu. 51 8. mit 45 
einer I^un8t^ruekt«fel nnll einem öauolan.

Verluß L. 3. L. Volel^muttn Insekt. L. Vielte, dtnir- 
lottenirurx. Xsrlon ^11.60.

weiteren Werbung für üen »cbönen Sport »U8»ebl»ggeben6 kiml. Oie

»cbriinben. klüger.

78. 8leinpelliiss«n »„z Itolr.
In 6«m lll>liel>en Kästchen «US Oleeh liegt ein 8tück Holz.. 

Daliei I>iI6el <Ii« Dirnholzseite <Iie 8tempeI-DinkärI>däche. 
Diese« „Kissen" ist mit einer 5pvzi«I-8temi>eIkarhe getränkt, 
mit 6er es auch nachgekärht wer6en inuL. — Da 6iv 8tem- 
pelüäehe ganz etien und hart ist uml nivlit nsclixidt, vir6 
»uell 6er 8tems>el stleielimslji^ ßeksrdt. Lr er^ilit eine liiere 
8ekrikt, 6« 6es Holz niclit wie 6ie 8tokkiii>erzÜ8e nscl> 
lenzerem 6el>reuel> lesert. ^Is selir Än^enelim wir6 Iiemerlit, 
6sü 6er -VI>6rueIi snkart trocken ist nn6 sicli niclit ver
wischen leüt.
79. Lin Lessel z.uin Lil/.en null l iefen

Der neue 8essel ermöglicht ein he<>uemes ^usruhvn in 
je6er heliehigen Dege. 8owvhl Dehne el« euch Duüslütze

PNoto: ^rciiiv Lsnnwilr
können verstellt werden; men hreucht 6en »ut 6em LiI6« 
»ichlheren Knopk nur »nzuzielien — un6 6er 8essel helielt 
6ie 8teIIung, 6ie men wünscht.

Elli
VolpliilftMselM

MürwinTksmtrsvzcnx

80. 8pur- nntl LustseliutLlttinpen.
IlelieruII 6ort, wo Dicht nicln für ^rheilsewecke, son6ern 

nur »Is Wegweiser gehruucht wir6, liesonders euch kür Ver- 
6unkelungszwecke verwen6el men mit Vorteil 6ie »hgehil- 
6elen kleinen 8perismpen. Der 8trvmverl,r»»ch ist hierhei 
im Oegenselz zu ver6unkelten I^iormuII»ms>en un6 e»6vren 
Duktschutzlsmi>en selir gering. Dr hetriigt nur elw» 1,5 hi« 
2 Vielt. Der kleine Irunskormator 6er 8perlmni>e, 6er 6cn 
8tr»m euk eine nie6rigere 8i>»n»ung Iierehselzt, Iiesitzl kest

/lutnshmoi 7ochnopt>o!oglsphircüe» Archiv

unhegrenzte Dehens6«uer un6 ist in einem kleinen Dekelit- 
Dehsiter eingeheut. Die Olühhirnclien, 6ie 6iv Dorm einer 
normalen DlUhhirne hesitzen, sin6 «uswechselhar. Die 8p»r- 
I«mi>en sin6 mit 8ehreuhsockel »6er 8teckern versehen un6 
können ühereli henutzt wer6en, wo elektrischer ^Knschluü 
vorl,en6vn ist. 8ie eignen sich eis ^iotheleucktung, Kichlungs- 
licllt un6 als Dvilungsprüker, »n6 sin6 kür 8chlek-, Kranken- 
un6 Kin6erzimmer ehenso gut vvrwcnüher, wie kür Oiinge, 
l'rcsiiienhäuser, Döllen un6 Kellerräume, kür Hauseingänge, 
Höke, 8t«IIungen, Dutlerhö6en usw.
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