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und Ausmal3, und weil sie an entsprechenden 
Stellen homologen Chromosomen genau gleich sind. 
Sind es vorwiegend mechanische Ursachen zufgl- 
liger Natur, die ein Aufsptittern hervorrufen, so 
wgren auch die Interferenzphgnomene verstgnd- 
lich, denn es ist in diesem Tall ohne weiteres klar, 
dab die Gefahr eines Bruches um so gr6Ber ist, 
je Ignger das Chromosom ist, und dab ein voll- 
zogener Bruch die Chancen fiir einen weiteren 
Bruch verringert hat  in wohl gesetzmgBiger Weise. 
DaB endlich Duplication und Deficiency direkt 
darauf hindeuten, dab ein Aufsplittern der Chromo- 
somen dem Austausch zugrunde liegen k6nnte, das 
geben selbst Anhgnger der Chiasmatypiehypothese 
zu (vgl. Mot~,  S. 204). Es ist zu hoffen, dab fiber 
die vorgetragene Hypothese durch direkte cyto- 
logische Beobachtung entschieden werden kann. 
Ich selbst habe Untersuchungen in dieser Rich- 
tung an D. melanogaster versprochen, und auch 
begonnen, babe dieselben aber fallen lassen, da das 
Thelna aueh yon anderer Seite in Angriff genom- 
men worden ist. -- Diese Vorstellungen fiber Fak- 
torenaustausch im Gefolge einer Chromosomenauf- 
splitterung stehen nicht im Widerspruch mit  der 
MoRaa~-schen Crossing-over-Theorie. Denn sind, 
um nur  auf eine M6glichkeit hinzudeuten, die bin- 
denden Kr~fte zwischen den einzelnen Teilchen 
eines Chromosoms nur quali tat iv verschieden, 
quant i ta t iv  aber ungefghr gteich, so ist fiberall die- 
seIbe M6glichkeit zum Austausch gegeben, und 
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Austauschprozentsatz und Abstand k6nnen pro- 
portional sein. 

11. Sehlu./3beme~'£ung. Die Crossing-over-Studien 
der amerikanischen Biologen erfiillen mich mit  
Bewunderung. Denn setzen wit selbst den Fall, 
dab alles, was die lVforgan-Schule an neuen Er- 
kenntnissen aufgedeckt hat, verggnglich set, so 
bleibt in methodischer Beziehung ein bewunde- 
rungswiirdiges Beispiel eines Zusammenarbeitens 
eines ganzen Stabes yon Forschern, alle dienstbar 
einer Idee, die mit  einer Konsequenz und ether 
Sachlichkeit verfolgt wird, die vielleicht ohne 
Beispiel in der ganzen Biologie ist. Man hat  der 
Morgan-Schule vorgeworfen, sie spekuliere zu wieI; 
nichts ist unberechtigter! Nirgends wird so wenig 
spekuliert, wie gerade hier; die lV[oRGANschen Hypo- 
thesen lassen sich in wenige Sgtze zusammenfassen, 
die das Leitmotiv abgeben ffir hunderte yon Ar- 
beiten, die nacktes Tatsachenmaterial herbeitragen; 
Beobachtung Iolgt auf Beobachtung, und ehe eine 
Vermutung laut ausgesprochen wird, wird auch 
schon das Experiment in Gang gesetzt, das fiber 
ihre Richtigkeit entscheiden soil. Darin sind diese 
amerikanischen Arbeiten vorbildlich. Im Anfang 
steht die Tat!  -- War  es Zufall, dab GOETH1~ 
seinen Wilhelm Meister, um ihn zum Tatmenschen 
ausreifen zu lassen, nach Amerika fiihrte!? Glfick- 
tiches Amerika, ,,Dich st6rt nicht im Innern  zu 
lebendiger Zeit unniitzes Er innern und vergeb- 
lieher Streit" (Go>'THE). 

Nachruf auf Hans Geitel. 
Gehalten in der 6ffentlichen Sitzung der Gesellschaft der Wissenschaften zu G6ttingen am 24. Mat 1924. 

Von ROBERT POI~C, G6ttingen. 

HANS GEITEL ist am 16. Juli 1855 in Braun- 
schweig g e b o r e n .  Sein Vater war Forstmeistd-. 
Seine Jugendjahre hat GEITeL in Blankenbnrg 
zugebracht. In  Blankenbnrg schloB GmTEL 
Freundschaft mit  einem gleichaltrigen Knaben, 
JuLiUS ELSTEm Der war der Sohn tines Nach- 
barn, eines Theologen. 

Beide Freunde absolvierten gemeinsam das 
humanistisehe Gymnasium. 1875 wurde das Abi- 
turientenexamen bestanden. Dann gingen beide 
nach Heidelberg. Sit stndierten Naturwissen- 
schaften, insbesondere Physik. Auf Heidelberg 
folgte Berlin. QUINCKE, BUNSEN und KIRCHHOFF 
waren die entscheidenden akademischen Lehrer. 

1879 wurden die AbschtuBexamen erledigt. 
Es folgte eine kurze Trennung. GEITEL wurde 
Probekandidat am Gymnasium zu Wolfenbfittel, 
ELSTER am Gymnasium zu Blankenburg. Aber 
schon 1881 sind sie wieder vereinigt. GEtTEI. war 
am Wolfenbiitteler Gymnasium lest angestellt 
worden und ELSrER neu in den Lehrk6rper ein- 
getreten. 

Beide Freunde wohnten bet GEITELS Mutter. 
Dann heiratete ELSTER. GEITEL verlor seine 
Mutter. Er siedeIte ganz zu ELSTER fiber. ELSTER 
lieB sich in Wolfenbfittel ein sch6nes, groBes 

Wohnhaus bauen. Im ersten Stock erhielt GEITEL 
seine Zimmer. Er hat  sie nach seinen eigenen 
Bedtirfnissen eingerichtet. Alles Dekorative fehlte. 
Im Arbeitszimmer gab es weder Vorhgnge noch 
Gardinen. In  einer Ecke lagen die Sonderdrucke 
und Broschfiren in flachen Haufen aufgeschiittet. 
Die Fensterbgnke waren mit  Kgfigen besetzt, 
Sie enthielten allerld Getter. Unter  anderem wurden 
Nashornkgfer gepflegt und Heuschrecken ver- 
sehiedener Arten gezfichtet. Fernrohr und Mikro- 
skop fehlten nicht. Alles verriet den eifrig beob- 
achtenden Naturfreund. 

Was an Tischen und Stiihlen vorhanden war, 
war dicht mit  Bfichern und allerlei Kram bedeckt. 
Aber schliel31ich liel3en sich ja ettiche Biicherstapel 
auf den Boden legen. Dann konnte man sich 
hinsetzen. Dann gab es auch Platz ffir einige 
G1/iser und eine Ftasche Rheinwein. Da sah der 
Besucher das beriihmte Freundespaar in un- 
gezwungener Unterhal tung vor sich: JULIUS 
ELST~R, Yon gedrungener Gestalt, lebhaft und 
erregbar. HANS GEITEL, grub und schlank, mit  
hoher Stirn. Dabei t in  Ausdruck seltener Giite 
in glgnzenden, groBen Augen. Wer diese guten 
Augen gesehen hat, wird sie nie vergessen. 

ELSTER und GEITEL haben tiber 12o wissen- 
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schaftliche Arbeiten ver6ffentlicht, fast ausnahms- 
los gemeinsam. Seit 1882 sind sie ununterbrochen 
forschend tXtig gewesen. Die fiberwiegende Mehr- 
zahl der Arbeiten bfingt neue experimentelle ~i~at- 
sachen. Stets sind diese dem Rahmen einer groB- 
zfigigen Fragestellung eingeordnet. Ihre Versuche 
ffihrtell ]~LSTER und GEtTEL in ihrem Privat-  
laboratorium aus. Dieses Laboratorium lag im Erd- 
geschoB ihres Hauses. Es war klein, aber in seiner 
Art musterhaft  eingerichtet. Alles verriet die 
Meister der Experimeiltierkunst. D i e  Apparate 
muBten zungchst aus eigenell Mitteln beschafft 
werden. Sp~ter hat  es nicht an verst~ildnisvoller 
finanzieller F6rderung seitens wissenschafdicher 
Stiftungen und Gesellschaften gefehlt. 

Die Arbeiten t~LSTERS und GEITELS bilden ein 
einheitliches Gailzes. Alle h~ngen inllerlich zu- 
sammen. Eine Zerlegung ill einzelne Gruppen 
dient  n u r  der leichteren ~tu13eren I[!bersieht. 

Dell Ansgangspunkt ether Gruppe ihrer wich- 
tigsten Untersuehungen hatte 1885 die Frage der 
Gewitterentstehuilg gebitdet. Im Laufe der Jahre 
zogen' ELS'rER und GEIYEL alle elektrischen Er- 
scheinungen uilserer Atmosphere in den Kreis 
ihrer Forschungen. Nach dem Ableben ELSTERS 
sind insbesondere die luftelektrischen Untersuchun- 
hen der Freunde in ausifihrlichen Nachrufen ge- 
wfirdigt worden. Es wurde yon berufener Seite 
gezeigt, wie ELSTER und GEITEL in allell Fragen 
der LuftelektrizitSot ffihreild gewesen silld. 

Das Problem der atmosphArischen Etektrizit~t 
enthalt  einen recht dull!den P u n k t .  Die Lui t  ist 
im Freien fast framer positiv geladen. V¢o liegt 
der Ursprung dieser Ladungen? 1888 t ra t  HALL- 
WACHS mit  seiner Entdeckung hervor. Bestrah- 
lung mit  ultraviolettem Licht erzeixgt eine posi- 
t ive Anfladung der K6rper. Man nenn t  diese Er- 
scheinung den lichtelektrischen Effekt. ELS'r~R 
and  GBITEL vermuteten sogleich eillen Zusammen- 
hang mit  ihrem Problem. Sie suchten die positive 
Ladung der Luft  durch den lichtelektrischell Effekt 
des S0nnenlichtes zu deuten. Das Experiment 
gab dieser Vermutung in ihrer Allgemeillheit nicht  
Recht. Aber es gab. den AilstoB zur zweiten 
Gruppe bahnbrechender Arbeiten ELSTERS und  
GEITELS. Diese Arbeiten galten dem lichtelektri- 
schen Effekt. 

ELSTER und GEIT?;L bewiesen mit  schlagenden 
Versuchen, dab dieser Effekt keineswegs auf das 
kurzwellige, ultraviolette Licht beschr~ilkt fat. 
Sie fandeil, in unserer heutigen Ausdrucksweise, 
dab auch sichtbares, ja  sogar ultrarotes Licht 
Elektrollell abspMten kann. Voraussetzung ist 
nut,  dab die. bestrahlten KSrper im chemischen 
Sinne hinreichend elektropositiv sin& Das ist 
bet alien: Alkalimetallen und Legierungell mit  
ihnen der Tall. Dies Ergebnis wurde bald prak- 
tisch verwertet. ELSTER and  G~IT~L kons%ruiertell 
ihr lichtelektrisches Photometer. Dies ist heute 
jedem Anf~nger unter  ELSTt~RS .und C-EITELS 
Namen bekannt.  Sie beIegten dutch weitere 
Arbeiten die vielseitige Anwendung dieses !nstru-  
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mentes. Sie verfolgten beispielsweise den Hellig- 
keitsverlauf bet astronomischen Finsterilissen. 
Sparer h a t  GUTttNICK, heute Chef der grogen 
Babelsberger Sternwarte, die ELSTER- und GEI~XL- 
sche Photometrie in die Stellarastronomie ein- 
geffihrt. Der Erfolg war fiber Erwarten groI3. 
Lichtschwankungen unter  1% wurden der Messuilg 
zug~nglieh. Zuvor waren etwa IO~o die untere 
Grenze der Nachweisbarkeit gewesen. Die Zahl 
der Fixsterne mit  zeittieh ver~nderlicher Hellig- 
keit wuchs und w~chst st~ndig wetter. Der Astro- 
nomie ist ein gailz Ileues Arbeitsfeld entstanden. 
Das Inland und das Ausland arbeitet an seiner 
Ausbeutung. 

Das Photometer ELST~t~ und GEITELS miBt 
die einfallende Lichtenergie durch die Gr6Be eines 
elektrischen Stromes. Der Aussehlag des Strom- 
messers und die Lichtenergie sind einander streng 
proportional. Das gilt in dem weitell Helligkeits- 
bereich zwischen vollem, blendendem Sonnenlicht 
und dem schw~chsten Leuchten, das ein ausgeruh- 
tes Auge noch gerade im Dullkeln wahrzunehmell 
vermag. Auf dieser weitgehenden Proportionali- 
t~t  beruht  der Weft  des lichtelektrischen Photo- 
meters vor anderen IIlstrumeilten auf ~hnlicher 
Grundlage. ELST~R und GEITEL haben diesen 
Punkt  rechtzeitig erkanilt. Sie haben ihn auch 
erfolgreich gegenfiber alien Zweiflern verteidigt. 

Neben der Astronomie ist die Spektroskopie 
durch die lichtelelc~rische Photometrie ]~LSTER 
und GEITELS erheblich gef6rdert worden. P.P. Koch 
hat  dies Anwendungsgebiet erscMossen. Dann ist 
d ie  Phosphoreseenz zu nellilen. L>;NARD und 
seine Schfiler haben hier wichtige Fortschritte ge- 
bracht. Das Photometer ELSTER und GEITBI.S 
war ihr wesentliches Hilfsmittel. 

Das lichtelektrische Photomleter hat  groBe 
Bedeutung gewollllen. Im Rahmen der Arbeiten 
ELSTER und GEITELS war es eigelltlich nur  ein 
Nebenergebilis. Ihr t tauptaugenmerk richteten 
]~LSTER und GEITEL auf die Frage nach dem 
Mechanismus der lichtelektrischen Wirkung. Alle 
stark elektroposifiven Substanzen waren, wie 
wit sahen, dutch sichtbares Licht erregbar. Unter  
ihnen be fa l ld  sich eille bet Zimmertemperatur 
flfissige Legieruilg der Metatle Kalium und Natrium. 
Aus dieser Legierung koilnten ELSTER und GEITEL 
reine spiegelnde Oberfl~chen im Vakuum herstellen. 
Sie fibertreffen ganz sauberes Quecksilber noch 
all Gtailz. A n  diesen Spiegeln studierten ELSTER 
und GEITEL den EiniluB der Polarisafioll des Lich- 
tes a u f  die Zaht der eiltweiehenden Elektronell. 
Sie entdeckten einen zahlenm~13igen Zusammen- 
hang zwischen der Lichtabsorption und Elektro- 
nenemission. Dieser Zusammenhang hat  sich 
spXter Ms eiilem Sonderfall angeh6rend erwiesen. 
Die allgemeine Frage ist heute nach 3o Jahren 
zwar gef6rdert, aber noch Ilicht endgi~ltig geM~rt. 

Als Grundlage der lichtelektrischen Wirkung 
nahmen ELS'rER und GEITEL einen Resonanz- 
vorgang an. Sie batten die gegenseitige Abh~ngig- 
keit yon lichtelektrischer Wirkuilg und Phos- 
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phorescenz entdeckL Das brachte sie dazu, beiden 
Vorggngen den gleichen Mechanismus zuzuschrei- 
ben. Die enge Verkniipfung yon Phosphorescenz 
und lichtelektrischer Wirkung ist sparer yon 
LENARD als Grundlage seiner Phosphorescenz- 
theorie i ibernommen worden. -- !Tberraschend 
frith, schon 1891, haben ELSTER und GEITEL 
diesen Znsammenhang gefunden, 

%Vir erinnern noch einmal an den Ausgangs- 
punkt der lichtelektrischen Arbeiten ELS~rER nnd 
GEITELS. Sie wollten eine I)eutung fiir die positive 
Ladung, der Luft nnserer Atmosphere linden. 
Der Weg war richtig. Lichtelektrische Vorggnge 
wirken bet der Ladung der Atmosph~ire mit. 
Aber ihr Beitrag reicht nieht aus. Es muBte noch 
eine zweite, viel ergiebigere Quelle v0rhanden 
sein. ELSTER nnd GEIT~L fanden sie in der radio- 
aktiven Strahlung. 

Die radioaktiven Substanzen waren gerade 
entdeckt. Sie galten als etwas ganz Seltenes. 
ELS~R und G~I~L  zeigten, dab sie sich in 
feinster Verteilung iiberall auf dem Erdball  vor- 
finden. Sie bewiesen, dab dauernd radioaktive 
Gase bet sinkendem t3arometerdruck mit  der 
Bodenluft der Erde entstr6men. Diese Arbeiten 
gelten mit  vollem Rechte als klassisch. Wet iiber- 
haupt  Sinn fiir die Experimentierkunst  hat, liest 
diese Abhandlungen ELST~R und GmTELS tnit 
bewundernder Freude. 

Das groBe Problem der 1Radioaktivitgt bewegte 
am Ende des vorigen Jahrhunderts die meisten 
produktiv arbeitenden Physiker. Die brennende 
Frage war, woher die Energie der radioaktiven 
Strahlung stammt. Eine yon CROOK~S herriihrende 
Auffassnng glaubte, die Energie entstamme dem 
StoBe der auftreffenden Luftmolekiile. ELSrER 
nnd G~ITEL widerlegten sie leicht. Eine andere 
Hypothese war mit  dem Namen C~'RIE verkniipft. 
Sie sail die Ursache in ether den Weltenranm durch- 
dringenden Strahlung. Diese sollte in den radio2 
aktiven Substanzen bevorzugt absorbiert werden 
und dabei radioaktive Strahlung hervorrufen. 
ELS~Er¢ und G~I~ZL stiegen in ein Bergwerk 
herab, um dort die Strahlung eines Pr~parates mit  
dem a n  der Oberfl~che gemessenen Wert zu ver- 
gleichen. Waren beide ~Verte gieich, so wider- 
sprach das der Curieschen Hypothese. Denn die 
erregende, aus dem Weltenraum kommende 
Strahlung h~tte auf dem VC'ege zum Bergwerks- 
stollen dnrch die Erdschiehten geschw~cht werden 
mtissen. Die I~eobachtungen waren mit  der An- 
nahme der durchdringenden Strahlung unverein- 
bar. Start  dieser wagten ELSTZI¢ und GZlZEL' eine 
neue, hSchst originaIe Deutung der radioaktiven 
Erscheinungen. Sie schrieben w6rflich, ,;dab 
das Atom eines radioaktiven Elementes nach Art 
des Molekiiles ether instabilen Verbindung nnter  
Energi~Xbgabe .in einen 'stabilen Zustand fiber- 
geht". Und sie fuhren fort: ,,Allerdings wiirde 
diese Vorstellung zu der Annahme einer allm~hli- 
chen Umwandlung der aktiven Substanz zu ether 
inakt iven n6tige~, und  zwar folgerichtigerweise 
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unter  2inderung ihrer elementaren Eigenschaften." 
Klarer kann..man die heute Mlgemein anerkannte 
Tatsache des radioaktiven Atomzerialles und der 
Umwandlung eines Elementes in  ein anderes nicht  
aussprechen. Das war im Jahre 1899. Drei Jahre 
sp/iter t raten RUTHERFORD und SODDY mit ihrer 
quant i ta t iv  durchgearbeiteten Theorie des radiO- 
aktiven Atomzerfalles hervor. Die Vorstellung des 
radioaktiven Atomzerfalles ist fiir Physik und 
Chemle in gleicher Weise grundlegend und frucht- 
bar geworden. Wir verdanken diese Vorstellung 
ELSrER und GEITI~L. 

Auf ELSTER und GEIT~L geht ferner eine be- 
sonders eindrucksvolle Tatsache der Radio- 
aktivit~t zuriick, ngmlich die Scintillation, der 
auf einen Leuchtschirm anfschlagenden ~-Strahlen. 
A11erdings wurde die gleiche Beobachtung gleich- 
zeiiig und unabhNngig yon CRoox~;s ver6ffent- 
licht. Man well3, dab die Scintillation einen der 
direktesten Vv'ege zur AuszXhlung einzelner Atome 
ergeben hat. 

Diese sp~rlichen Andeutungen m6gen geniigen. 
Die zeigen, dab ELSTER nnd GglTEL bet der Er- 
forsehung der RadioaklivitXt in vorderster Reihe 
gearbeitet haben. Auch bier blieben die Anwen- 
dungen nicht anBer acht. Die Radioaktivitgt 
de r Heilquellen ist yon ELSTI~R nnd GEITEL ent- 
deckt und ant sic gehen die hente eingebiirgerten 
UntersuchUngsmethoden zuriick. 

Die vierte Grnppe der Arbeilen ELSTER und 
GEITELS umfaBt den Mechanismus der I~lektrizi- 
t~tsleitung in Gasen. I~ine Darstellung ihres 
Inhalts hieBe eine kurze Geschichte dieses Gebieies 
schreiben. Dies Gebiet ist fiir die Entwicklung 
des modernen Atomismus entscheidend. ~Tir ver- 
sagen es uns, gut die Einzelheiten einzugehen. 

Die wissenschaftlichen Leistungen ELST~R nnd 
GEITELS fanden fiberMl die ihnen gebiihrende 
groBe 13eachtung. GEIT~L, der nicht wie ELSTE~ 
promoviert hatte, wurde 1899 G6ttinger I~hren- 
doktor. Die Namen der beiden l~orscher waren 
im Inlande Wie im Auslande welt bekannt. Biein 
VVunder, dab es die PreuBische Unterriehtsverwal- 
tung versuchte; diese allseitig anerkannten Phy- 
siker fiir eine ihrer Universit~ten zu gewinnen. 
Leicht war diese Anfgabe natfirlich nicht zu 16sen. 
Es konnte sich nur urn eine Doppelberufung han- 
deln. An eine Trennung der beiden Freunde war 
nicht zu denken. 

Zwei Vakanzen in Breslau gaben endlich die 
lang gewiinschte GelegenheiL ALTHOFF bat  
ELST]~ nnd GBITEL ZU sich ins Ministerium. 
Der m~chtige Beamte empfing die beicten mit  
dem ~¥ohlwollen sicherer fJberlegenheit. Er er- 
6ffnete ihnen, was er zu vergeben habe. Ein 
gl~tnzendes Inst i tut ,  eine groBe Lehrt~itigkeit, 
Apparate i~ Htille und Ftillel Die beiden Freunde 
h6r~en beseheiden zn. ALTHOFF war ether freudig 
bewegten Zusage sicher. Aber es kam anders. 
ELSTE~ und GZlTEL griffen durchaus nicht  zu. 
AL$ImFrs :Menschenkenntnis durchschaute die 
Lage: Die kleinen Oberlehrer aus der Provinz 
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waren vom hellen Sonnenschein ministerieller 
Huld geblendet. Er entlieB sie, um ihnen 
Bedenkzeit  zu geben. Nach einigen Stunden 
sollten sie wiederkommen. ELSTER und GEIT~L 
kamen auch wieder. Aber sie sagten Wieder 
nein. Die t tauptsache sei ihnen die wissenschaft- 
liche Arbeit. Die Verwaltung eines groBen Insti- 
ruts, die miihseligen experimentellen Vorberei- 
tungen der Vorlesungen, die gauze Umstel lung 
auf den Universit~tsbetrieb wiirde ihre selbst~n- 
dige Forschung hemmeii. Sie wollten in %Volfen- 
biittel bleiben, so dankbar sie auch die Ehre dieser 
Be ru tung  empi~ndeii. --  ALTttOFF soll auf diesen 
Ausgang der Verhandlungen nicht gefaBt gewesen 
sein. Gern pflegten ELSTER nnd GE~TEL spa.ter 
zu erz~hlen, wie es ihnen in Berlin ergaiigen sei. 

Die 13rannschweigische Unterr ichtsverwattung 
zeigte ftir das Wirken ELS~ER und GEITELS volles 
Verst~ndnis. Sie lieB es nicht  an ~uBeren An- 
erkennungen fehlen. Sie setzte die Zahl ihrer 
w6chentlichen Unterr ichtsstunden auf einen Bruch- 
teil der allgemein i~blichen heruiiter. Es ist ja  
eigeiitiich betriibend, dab man diesen Punkt  noch 
als eine Besonderheit erw~ihnen muB. Abet an 
unseren Schnlen herrscht ja  heute noch ein den 
Unterr icht  schwer sch~digender 13ranch. Man 
mute t  den Lehrern, die experimentelle Vorftihrun- 
gen bringen, die gteiche Stundeiizahl zu wie den 
Kollegen, die yon der zeiterfordernden Miihe experi- 
menteller Vorbereitungeii keine Ahnung haben. 

1915 feierte die deutsche Physik den sechzigsten 
Geburtstag ELSTER und GErr~Ls. Man hat te  sich 
der Einfachheit  halber auf ein mittleres Da tum 
geeinigt. Eine umfang- und inhaltsreiehe Fest-  
schrift brachte den Dank uiid die Verehruiig der 

Freunde und Schiiler zu beredtem Ausdruck, 
I92o starb Elster. Die schon seit laugen Jahren 
an ibm zehrende Znckerkrankheit ha t  ihn dahin- 
gerafft. Seine Gatt in folgte ihm ireiwillig in den 
Tod. GEITEL blieb vereinsamt in dem groBen 
Hans zuriick. Er bat  eine 13ase, ihren Lehrerin- 
beruf aufzugeben und ftir ihn zu sorgen. Sie t a t  
es und wurde bald darauf seine Frau. 

Im Frt~hjahr 1923 erkrankte GErrEL. Eine 
Operation war unvermeidlich. Seine yon jeher 
zarte Konst i tut ion war dem Eingriff nicht ge- 
wachsen, die Genesung blieb aus. Am 15. August 
vorigen Jahres ist GEIT~L verschieden. 

Unser Nachruf gilt eigentlich HANs GmTEL. 
Aber wissenschaftlich waren ELSTER und GEITEL 
eine Pers6nlichkeit. Man kann nicht den einen 
ohne den anderen nennen. 

Die physikalische Literatur  h~lt die Arbeiten 
ELSTER und GmTELS in groBem Ansehen. ELSTER 
und GEIT~;L bat ten ftir ihre Forschungen nur die 
MuBestunden zur Verftigullg, die ihnen neben 
ihrem Gymnasialunterricht verblieben. Sie haben 
ein wissenschaitliches Lebenswerk gescha~fen, 
das jedem Uiiiversit~tslehrer in bevorzugter 
Stellung zu hoher Ehre gereichen wiirde. ~rir  
Deutschen haben allen Grund, ELSTBR und 
GI;IT~ZLS mi t  Stolz und besonderer Dankbarkei t  
zu 'gedenken.  Manch einer wilt heute Meiiimiitig 
werden, wenn er die iiberlegenen wissenschaft- 
lichen t t i tfsmittel  des englisch sprecheiiden Aus- 
landes sieht. ELSTt~R und GEITEL haben ihr Leben 
tang mi t  bescheideiien Hilfsmitteln gearbeitet: 
Sie haben wieder einmM gezeigt, dab nicht die 
Hilfsmittel  die ~Vissenschait weiter bringeii, son- 
dern die K6pfe. 

0bet die Verschleppung tierischer Sch~idlinge dutch den SchiHsverkehr. 
Von ERNST JANISCH, Berlin-Dahlem. 

Es liegt in der Natur  der Sache, dal3 durch den 
ausgedehnten Schiffsverkehr der Neuzeit  anch 
Organismeu yon Land zu Land mitgebracht  wet- 
den, die bier nicht  heimisch shad. In wie weit- 
gehendem MaBe solche unbeabsichtigte Verschlep- 
pung stat t f inden kann und wie sie das gewohnte 
Bild ver~ndert, zeigt ein Blick auf die Adventiv-  
flora groBer Hafenanlagen, die \¥aren  yon anderen 
Kontinenten erhalten, wie z. ]3. Hamburg,  Bremen, 
Duisburg-Ruhrort  und dann auch die groBen Ver- 
schiebebahnh6fe des Giiterverkehrs, z. t3. im Ruhr-  
gebiet bei Oberhausen. Nicht  so unmit telbar  sicht- 
bar, abet  yon vielleicht gr6Berer 13edeutung ist die 
Adventivfauna,  besonders wenn es sich um Tiere 
handelt, die als Sch~dlinge in das Wirtschaftsleben 
eingreifen. 

Dabei ist einmal zu unterscheiden, ob es sich 
um Einschleppung yon wenigen Exemplaren oder 
yon groBen Massen handett, zweitens aber, ob der 
Sch~idling solche klimatischen und Ern~hrungs* 
bedingungen vorfindet, dab die Einschleppung zu 
seiner Einbiirgerung ftihrt. Gerade diese Frage ist 

bei dem vielgenannten Koloradok~ifer (Leptino- 
tarsa decemlineata Say.) oft diskutiert  worden. 
Es ist zwar nun sichergestetlt, dab dieses Tier 
auch bei uns in Deutschland zusagende Lebens- 
bedingungen finden wird, aber es ist doch der Ein- 
schleppung yon Tieren, denen hier keine l~Sglich- 
keit, sich welter zu verbreiten und festen FuB zn 
fassen, geboten ist, durchaus 13eachtung zu schen- 
ken. Zwar einzeIIIe Tiere werden zu gr6Berer 
13edeutuug selten gelangen k6nnen, weil der 
Sch~idigungsfaktor ~tir sie zu groB ist, handelt es 
sich abet um Masseneinschleppungen, so ist die 
Gefahr doch ernst genug, wenigstens Iiir kleinere 
Gebiete und bestimmte Orte. Ich erw~hne als Bei- 
spiel den Maisk~fer (Calandra Zea--mais Mtsch.), 
der in ungeheuren Mengen im Jahre 1921 in das 
Duisburger Hafengebiet mit Laplatamais ein- 
geschleppt wurde und wlihrend des heiBen Som- 
mers die Hafenanlagen stark bev61kerte. So konnte 
ich an einem kleinen Speicherfenster in Duisburg 
pro Minute 12 Maisl~fer z~ihlen, die das Fenster 
yon auBen anilogen. Die Verseuchung der Ge- 


