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alles, was hier gelebt und gedacht hat., in verzehrender 
Flamme zu verniehten? Wet will behaupten, dab nicht 
etwa das Aufleuchten eines neuen Sterns die in weni- 
gen Augenblicken sich vollziehende ¥ernichtung geisti- 
get Werte ankiindigt, Werte, die unvergleich hSher 
sind als alles, was die kleine Erde jemals hervorbrin- 
gen konnte? 

t?ber die praktisehe Ausnutzung der Sonnenenergie 
sind nenerdings wiehtige und beaehtenswerte MitteL 
tungen von astronomiseh-technischer Seite in der 
Norddeutschen Allgemeine.n Zeitung (1913, Nr. 183) 
erschienen, an die im folgenden kurz angekn~ipft sei. 
Gerade da, wo man am besten die Sonnenenergie aus- 
nutzen kann, in den tropischen tCegionen der Erde, 
spielen industrielle Unternehmungen bisher nur eine 
untergeordnete Rolle. Da, wo der st~rkste Kohlenver- 
brauch stuttf indet und die Industriezentren zusammen- 
gedr~ngt liegen, ist die praktische Verwertung der 
Sonnenenergie meteorologisch durch eine nur unregel- 
nd~l~ige Sonnenscheindauer und astronomisch dureh das 
mit  dem tieferen Sonnenstande zusammenh~ngende 
sehr~ge Einfallen der Sonnenstrahlen erheblich ungiin- 
stiger. Man kann ausrechnen, daft in den Tropen 
:l qkm etwa 1800 W~xmeeinheiten in der Stunde von 4er 
Sonne empf~tngt, was einer Verbrennung yon 1000 t 
Kohlen in derselben Zeit entspreehen wtirde. Nimmt 
man ein Gebiet yon 10000 qkm, etwa so groB wie d~s 
Groltherzo~um Mecklenburg-Schwerin, in tropisohen 
Breiten an, so wiirde dort jahrlich, wenn die Sonne t~ig- 
lieh nur sechs Stunden unausgesetzt dort  seheint, eine 
Energiemenge erzeugt werden, die der Verbrennung you 
20 000 M:illionen Tonnen Xohlen gleichk:~tme oder gleieh 
dem Zwanzigfachen der ges~mten j~hrliehen XoMenpro~ 
dnktion der Erde. ~echnet man sehliel~lich die Ener- 
giemenge yon der Sonne fiir das Gebiet der Wiiste 
Sahara (rund 6 000 000 qkm) aus, so kSnnte man dort 
jiihrlich von der Sonne die nngeheure Energiemenge 
volt 13 Billionen Tonnen Xohlen empfangen. Es w,iren 
also tats/iehlieh ffir die praktisehe Verwertung der 
Sonnenenergie zum Ersatz der Mlm~hlieh abndhmenden 
Kohlenvorr~te der Erde zwei Aufgaben zu 15sen. Ein- 
real m~iBten die Sonnenstrahlen z. B. in der Sah~:a- 
wtiste Ms irgendeine Energieform anfgespeiehert wer- 
den dureh bestimmte physikalisehe oder ehemisehe Pro- 
zesse and zweitens ndif~te eine Einriehtung gefunden 
werden, nm aus den tropischen Erdregionen mit  
st:,~rkster Sonnenwirknng die daselbst aufgespeicherte 
Energie nach den ffir die Industrie maftgebenden L:,~n- 
dern der gem';~Bigten Zone hiniiber zu seh,'tffen. 

A. Marcus,. 

Kloine 1Kitteilungen. 
Die Frage, ob die Bewegungen der Protozoen, deren 

vielverschtungene t~ahnen keinerlei ]~egelm~13igkeiten er- 
kennen lassen, wirklich im strengen Sinne ~ls un- 
geordnet anzusehen sind, sucht Przibram (Pillagers 
Arch. Bd. 153, S. 401--405, 1913) durch Anwendung der 
Einstein-Smolnehowskisehen Theorie der ~Brownsehen 
Molekularbewegung zu entscheiden. Nuch dieser Theorie 
ist das mitt lere Quadrat der Versehiebung, die ein Teil- 
chen in gleichen Zeitintervallen in irgendeiner Richtung 
erf~hrt, diesem Zeitintervall proportional. Diese Be- 
ziehung ergibt sich lediglich aus der , ,Unordnang" der 
Bewegung. Die Zahlenang~.ben zeigen nun in der Tat, 
dal3 ffir die Bewegung der untersuehten Formen (Para- 
m~eium, Colpidium, Trachelomonas) diese zahlenmgftige 
Beziehung sehr nahe Gfiltigkeit hat. DaB es sich hier- 
bei aber nur mn eine formale AnMogie handelt, er- 

Kleine  Mittei lungen.  [ Die ]~Tatur- 
[wissensehaften 

gibt sich einerseits aus der absoluten GrSf~e der beob- 
achteten Verschiebungen, die yon ganz anderer GrSl~en- 
ordnung sind, als es die t3rownschen Bewegungen fiir 
Teilchen yon der GrSl~e der Protozoen Skin wfirden, und 
anderseits d~raus, daf~ die Steigerung der Bewegungs- 
geschwindigkeit mi t  der Temperatur nicht proportional 
der absoluten Temperatur ist, wie bei der Molekular- 
bewegung, sondern den Temperaturkoeifizienten zeigt, 
der fiir die Beschleunigung chemiseher Reaktionen 
charakteristiseh ist. Die Geschwindigkeit witchst bei 
einer Erhiihung yon 15 0 auf 250 um das 2,04fuehe, 
w~hrend der Steigerung der absoluten Temperatnr nur 
eine Zunal~me w)n 3 % ans ta t t  104 % entspreehen 
wiirde, p. 

Die eBbaren indisehen Sehwalbenaester bestehe:a -~us 
dem erh~trteten Sekret der Speicheldr/isen der ,Salan- 
gane" (Collocalia), einer zu den Mauerseglern gehSrigen 
Form. Die Grundsubst~nz der Nester stellt  eine EiweilL 
verbindung, ein Olykoproteid dar, unterscheidet sich aber 
yon den bekannten Verbindungen dieser Kiirpergruppe, 
den Mncinen, speziell yon den Produkten der Speiehel- 
driisen der S~[ugetiere, in vielen Punkten. Zeller (Zeitschr. 
I'. physiol. Chemic Bd. 86, 1913, p. 85--106) hat  versucht, 
vor Mlem die Konsti tut ion des Kohtenhydratkomplexes 
dieser EiweiBverbiadung aufzukl~tren. Es ergab sich, 
dal3 aus ihr zwei reduzierende Substanzen durch S~ure- 
hydrolyse abgespalten werden kSnnen, deren jede etw~ 
10 % des Glykoproteids ausmacht. Efir die erste dieser 
Substanzen, die bei langerem Kochen mit  S~nre zerst5rt  
wird, ist es fraglich, ob sie zu den Xohlehydraten ge- 
hSrt, die zweite, gegen Kochen mit  S~ure (4 % Schwefel- 
sSure) widerstandsf:~ihige, ist ein Kohlehydrat,  dessen 
Natur  abet nicht aufgekl~rt werden konnte. Jedenfalls 
handelt  es sich nicht um Glukosamin, wie man vermuten 
k5nnte. ~Veitere Untersuchungen tiber diese XSrper 
w'iiren erwtinscht, p. 

Die zeitlichen Beziehungen zwisehen Speichelabson- 
derung und Sauerstoffverbraueh in der Speieheldriise. 
Die T~tigkeit der Speieheldr~ise ist, wie seit langem be- 
kannt, mit  einer betr~ehtlichen Steigerung des Sauer- 
stoffverbrauc~es in der Dr~ise verbunden. Barcroff and 
Piper (Journal of Physiology Bd. 44. 1912, p. 359--373) 
haben nun untersucht, warm die Steigerung dieses Ver- 
br~uches ihr M~ximum erreicht, und warm er wieder 
his zu der ursprflnglichen HShe abgesunken ist. Dabei 
hat  sich die bemerkenswerte Tatsache ergeben, dal3 das 
~ x i m u m  des Sauerstoffverbrauches wesentlich spgter 
erreicht wird als das der Speichelabsonderung, zu einer 
Zeit, wenn der Speichelfluft schon fast aufgehSrt bat, 
und daf~ erst  etw~ zwei Minuten (bei l~ngd~uernder Rei- 
znng noeh ]~nger) nach dem vSlligen Versiegen der 
Speichelabsonderung der Sauerstoffverbraueh wieder sei- 
nen normMen Wert  erreicht. Der Leistnngszuwachs, 
den der StoffwechseI der Driise erf~thrt, wenn sie 1 ccm 
Speichel absondert, betri~gt nach diesen Versuehen 
0,85 mg Sauerstoff oder, in Wiirmemaf~ ~usgedriickt: 
2,72 cal. Leider ist  der Gehalt des Speiehels an organi- 
schen Subst~nzen in diesen Versuehen nicht bestimmt, 
sonst kSnnte man eine Z~hl berechnen, die dem Nutz- 
effekt des ~iuskels entsprechen und angeben wiirde, 
welehe Energiemenge aufgewendet werdea mull, um eine 
bestimmte )/ienge organiseher Sekretstoffe zur Abson- 
dernng zu bringen. P. 

Beriehtigung. 
In dem Aufsatz ,,Die H6ttinger Breccie" S. 1125 muB 

es Zeil6 8 yon oben heil]en Isartal  s tar t  Inntal.  

Ffir di0 Red~ktion ver~ntwortlich: Dr. Arnold Berllner, Berlin W. 9. 


