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stoffen, und zwar wahrscheinlich stets in dem- 
setben Mat3e, wie es in ~[ilchs~iure iibergeht. 

Andere wichtige Fragen  stehen noch often, 
So haben bis vor kurzem die meisten Autoren  
nach dcm Vorgange yon Fletcher angenommen, 
dab das , ,Verschwinden" der Milehs~iure nicht  auf 
einer ZerstSrung, sondern auf  e iner  Riickbildung 
zu eiaer Substanz h6herea Potentials,  sei es der 
, ,Vorstufe" oder einer noch komplexeren Sub- 
stanz beruht.  I n d e s s e n  s diese Annahme in 
grol] e ehemisehe und  energetische Sehwierig- 
keiten, so dab jetzt  die Ansicht  mehr an Raum 
gewinnt ,  dal] die ]~[ilehs~iure in  der Erholungs- 
ph.ase oxydiert wird und  so ganz oder zum Tell  
die notwendlge Energie  ~tir den Wiederauf'bau 
der Spannkras  hergibt.  Parnas land,  dab Sauer- 
s toffverbrauch und  :M:ilehs~iu:esehwund in dieser 
Phase zueinander  stimmen, und Meyerhof, dal3 
auch der respiratorische Quotient dieser Phase 
zlJr Oxydat ion yon ~-\[ilehs;iuro pal3t. 

Dabei machte Parlms neck die fiir die Ener-  
a 'et ik des Muskels sehr-wichtige Beobachtung, dab 
yon der aus Grand  des Sauerstq~s bei 
.~[i]chsiiureoxydation berechneten W~irmetSnung 
tats~ichlich nu r  etwa die Hdlfte als W~irme er- 
scheint. Der Rest bleibt als potentielIe Energie 
im System erhalten: es ist die Arbeit, die ge- 
leistet wird, um die Spannkraf t  der Kol]oide wie- 
derherzuste]len. Dieser Bes deckt sich also 
~'ortrefflich mit  der Grundanschauung,  da~ die 
[ (ontrakt ionsarbei t  in  tier Hauptsache auf der 
vorher aufgehiiuften s Energie der Kolloide 
beruht. 

"~Venn man die Oxydation der ~[ilehsSure i,1 
,ler Erschlaffungsphase annlmmt,  werden eine 
Reihe wesentlieher Probleme im a]lgemeinen klar. 
Unkla r  bleibt allerdings auch dann  immer noeh 
der chemische Weg, auf  dem .die N~ihrstoffe nicht- 
zuckerartlger Natu r  (Fette  und Aminosiiuren) 
energetiseh verwertet werden. Hier  ist der voile 
Anschlul] der Experimentalarbei t  am isolierten 
~ u s k e l  an die allgemeine Stoffwechsellehre noeh 
aicht sicher gefunden,  welehe damit rechnen mu~, 
dal3 aueh die Nichtzuekerstoffe im ]k[uskel oxy- 
dier~ werden. Es wird eines sehr exakten Zu- 
~ammen.arbeitens chemi~her ,  gasana]ytischer und 
ka]orimetrischer ~[ethoden bedfirfen, um aueh 
diesen P u n k t  noch aufzukliiren. 

Abgesehen davon kann  man ab-er mit  Befriedi- 
gung konstatieren, dab a u c h  auf diesem ebenso- 
schwierigen wie wichtigen Gebiet doch sch.on recht 
erfreuliehe Kla rhe i t  geschaffen ist, wean aueh 
noch manche Probleme .der LSsung harren. Ge- 
15st s ind die al ten Fragen  fiber die ,,Quelle der 
Muslcelkraft'" fiber die ~Entstehung der tie- 
rischen W~irme, fiber den W~rkunqsgrad der ~[us- 
kelmaschine, fiber die Art der Energietransforma- 
tion yon chemischer zu mechanischer Energ le ;  
in  der l~auptsache auch die Natur  der Zwischen- 
energie sowie die An.kniipfung der energetischen 
an begrfi~dete ehenfische Analyse. ~ D a m i t  sind 
die 17Iauptpunkte der tier-ischen Energetik, soweit 

Besprechungen. F Die Natur- 
[. w i s s e n s c h a f t e n  

das Tier  als Ganzes in Betraeht kommt, gekliirt; 
das Tier  als Kraf tmaschine  in  helles Licht  gestellt. 
Es ist eine Energieanlage,  in der fleben allerlei 
Hi,]fsapparaten auch chemodynamische Arbeits- 
maschinen t~itig sind. Das Tier  hat  also das von 
den Technikern so sehnsfichtig bearbeitete P r o -  
blem gelSst, die maximale Arbeit chemiseher Re- 
akt ionen mit  gutem Wirkungsgrad unter  Ver- 
meidung des thermodynamisch beengten Weges 
fiber Wiirme in nutzbr ingende Arbeit  fiberzuffih- 
ren, und zwar auf  anderem Wege als tiber die 
dem Techniker bisher einzig daffir zu Gebote ste- 
hende eIektrische Energie.  
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B e s p r e c h u n g e n .  

Struve, Hermann, Die neue Berllner Sternwarte in 
Babelsberg. VerSffentlichungen ([er Universit~it~- 
sternwarte zu Berlin-Babel~berg Bd. II1, Heft 1. 
Berlin, Ferd. Dfimmlers Verlagsbuchhandlung, 1919. 

Die ursprfinglieh ais erstes Heft der VerSffent- 
liehungen der neuen Berliner Sternwarte geplante Be- 
sehreibung des Instituts mui3te infolge der Kriegsver- 
h[iltnisse, die eine Verz6gerung der Fertigstellung eines 
Teiles der Instrumente mit sich braehten, bis jetzt 
verschoben werden. Auch gegenw~rtig sind einzelne 
Instrumente noch in einem unfertigen Zustande, aber 
im ganzen ist die Einrichtung der Sternwarte so welt 
geRirdert, dab eine Beschreibung keine wesentlichen 
Liieken mehr aufzuweisen braucht. 

Naeh kurzem Uberblick fiber die Geschichte des Neu- 
baues der Sternwarte, der nach P, tngeren Verhandlun- 
gen mit den zust~tndigen BehSrden im Jahre 1911 be- 
gonnen werden konnte und.1913 im wesentlichen be- 
endet war, folgt die Besprechung der instrumentellen 
Ausrfistung, der Verteiiung und Einrfchtung der G'e- 
b'~ude, endlich der Hauptinstrumente im einzelnen. 
Die Au,~ffihrungen sind durch Textfiguren, Situations- 
plane, Querschnitte und Grundrisse sowie dutch 
11 Tafeln mit Konstruktionszeichnungen und Licht- 
druekbildern erl~tutert. 

Von den Instrumenten der alten Sternwarte haben 
wieder Aufstellung gefunden der neue 30 em-Reiraktor 
yon ZeiB-Repsold, der grebe Meridiankreis yon Pistor 
und Martins yon 1868 (19 cm Offnung, 2,6 m Brenn- 
weite), der der Akademie der Wissen~chaften gehSrende 
seehszSllige Refraktor yon Merz, mit ausgezeiehnetem 
Objektiv, und ein 4~-zSlliger Refraktor von Merz und 
~Iahler. An grSBeren Instrumenten wurden neu an- 
geschafft: ein groSer Refraktor yon 65 era Ofinung 
und 10,5 m Bzennweite (ZeiS, Jena); ein Durehgang~- 
instrument yon 19 cm Offnung und 2,5 m Brennweite 
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(~[echanik yon Toepfer in P0tc~dam, Optik von~ Rein- 
/elder und t t e r t e l  in ~'Iiinchen), ein Vert ikalkreis  yon 
19 cm Offnung und 2,5 m 'Brenawei te  (Mechanik yon 
Wanschaff in Berlin, Optik voa Steinheil  in Mtinchen) ; 
ein photographischer  Doppelrefraktor  (Astrograph) yon 
40 cm photographischer,  30 cm visueller 0 f fnung uad 
5,5 m Brennwei te  (Toepfer, Steinheil) ;  eia Spiegel- 
teleskop yon  120 cm Ofinung und 8,4 m Brennweite  
(ZeiB). 

Voa den kieinen Ias t rUmentea  und den Hilfs- 
apparaten sind noch zu neanen  ein azimutales Fern- 
~'ohr (Apochromat) yon Zeifl mi~ t0 Cm Offnung und 
1,5 m Brennweite,  dessert Optik vorziiglich ist; ein 
ausgezeichneter Steinheilscher Kometensucher yon 
13 cm 0 f f auhg  und nur  70 em Brennwei te ;  ein groBer 
Toepferscher Me~apparat  fiir photographische Aufnah- 
men (ein Meisterwerk der'Pr~,zisionsmech~.nik), ead- 
lich eine grol~e ZaM voa Peadeluhren yon R~efler, Max 
Richter (Glash~itter Fabr ika t ion)  u. a. f~ir Beobach: 
tungszwecke und Zeitdienst. 

Von dem A s t r o g r a p h e n  fehlt in der Hauptsache 
noch der Beobachtungsstuhl  und ein vorge~ehenes 
zweites photographisches Ob~ektiv yon ebenfa.lls 40 cm 
(~ffnungf t i r  den d r i t t en  ,Strahlengang des dreiteiligeu 
T~bus. Das Spiegelteleskop s teht  ers t  in der IRoh- 
montage. Die !~einmechanik, die letzte Retusche de~ 
Spiegels, die fiir das  I n s t r u m e n t  vorgesehenen Spektro- 
graphen und wesentliche Teil~ der Beobachtungsb~ihue 
stehen noch au~. 

Der grol]e Refraktor ,  der As~rograph und der 
30  em-Refraktor sin.d i n  den drei "Kuppeln des Haupt- 
geb~udes der S te rnwar te  untergebracht ,  das Spiegel- 
teleskop und  der sechszSllige Re[raktor  in besonderen 
Kuppelgeb~uden, die Mer id ian ins t rumente  ebenfalls in 
isolierten, ha]~bzylinderfSrmigen, nach modernea Ge- 
s ichtspunkten er r ichte ten  Meridiangeb~tuden. Die Be- 
obachtung mi t  dem grofien Refraktor  wird durch eine 
Hebeb~ihne yon 4 ~  m t=[ubhShe" erleichtert,  d i e ' d i e  
gauze Grundfliiche der  gro8en Mittelkuppel einnimmt.  
Durch diese Vorricht~mg w4rd die Notwen.digkeit nines 
gro~en, unbequem zu handhabenden und wesentlich 
gr~l]ere Dimensionen der Kuppel verlangenden Beob- 
ach tung~tuh les  vermieden, indern alle Beobachtungen 
sozusagen voa ebener Erde  aus gemacht werden k5nn-en. 
Die Kuppeln und die t tebebfihne sind yon der  F i rma  
Zei6, die MeridiangeW, iude yon der F i rma  Gebauer in 
Berlin ausgeffihrt worden. 

Das  !taup~geb~.ude beherbergt  aa ] e r  den drei Re- 
f raktoren die Arbei tsrhume,  die Bibliothek, die Dun- 
kelkammern,  Lader~tume, die Mecha;nikerwerkstatt,  
einen Uhrenkel ler  usw. Die drei Meridiangebiiude sind 
ein,~.nder im wesentl icheu gleich. Zwei derselben liegeu 
uebeneinander,  zwischen ihnen eiu isolierter heizbarer 
:kufenthal tsraum "fiir die Beobachter, elektrische An- 
lagen usw., darunte r  der zweite, v~ll[g abgeschlossen e 
Uhrenkel ler  ffir die Hauptuhren .  Da~ dr i t te  Meridian- 
geb'~ude mi t  dem Pis tor  und Mart insschen Kreise lieg t 
etwaS abseit~ yon den beiden anderen. Das Geb~ude 
~les Spiegelteleskops ! i e g t  ziemlich en t fe rn t  yon den 
~ibrigen Gebiiuden im sfidwe~tliehen Tell des Grund- 
~tflckes. Auger dem Kuppe!raum ea thhl t  es ein kleines 
Labora~orium ff/~ die Versil,berun$ des Spiegels, nine 
Dunkelkammer und I, ie t lerrhume ffir eine t te izaalage 
und etwa noch nStig werdende maschinelle Anlagen. 
(z. B. zur Temper ierung des gro~en Sp[egels). 

Die l~eizung des IIauptgeb~ud-e~ und der meisten 
Wohnh~iuser erfolgt vou einer Zentrale Jm ~ o r d ~ t e n  
des Grund.stiickes au s  mit te ls  W a r m w ~ e r a n l a g e .  StY- 
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reade Rauchentwicklung i s t  aui diese Weise vSllig 
vernhieden. 

Die geographischen Koordinaten tier S ternwar te  
~ind fiir den Staador t  des grnBen Refrak~ors: L~,age 
5~tlich yon Greenwich (Transi t  Circle) 0 ~ 52 = 25,49 ~, 
PolhShe -~-52 o 2 4 '  24,2tt, MeereshShe 82,5 m. 

Die Uhrenanlage  ctieat auBer den wis~emschaftlichen 
Beobachtungea der Sternws dem 5ffentlichen Zeit- 
dienst. Da die E inr ich tung  im wesentlichea die gleiche 
win a u f d e r  al ten Sternwar te  ist, so eri ibrigt  sich ein 
naheres Einsehen.  E rwahn t  sei nur,  dab eine drahtlose 
E in r i ch tuag  zum AbhSren ~[er Zeits ignale in No rd- 
deich, Naaen and :Pa r i s  geschaffea Wurde, die jedoch 
mi t  Krieg6beginn auBer Betr ieb =desetzt werden mu2te. 

Der eingehenden Besprechung der t I aup t ins t rumente  
sei folgendes er/tnommen: Das Toepfersche Durchgungs- 
ins t rument  ist berei ts  zu einer grS~eren FUndamental- 
reihe benutz t  und als vorztiglich erprobt  worden. Das- 
selbe gi l t  Von dem in erster  Linie ebenfall.s zu Fun- 
dament  albeobachtungen best immten Wanschaftschen 
Vert ikalkreis ,  der auch ein~ t tor rebow-TeJ~e~Einr ich-  
tung  i~ir PolhShenuatersuchungen besit.zt. Das Durch- 
guags ins t rument  is t  mi t  unpersSnlichem Mikrometer  
mi t  Moto~betrieb versehea. Der alte Meridiankrei~ 
ha t  ein unpersSnliches Mikrometer  ohne Uhrwerk ;  er 
dient Zonenbeobachtungen. Gegenw~rtig werden mit  
ihm die Otter  der Aahal t s te rne  f~ir die Potsdamer pho- 
tographische Zone festgelegt. :- 

Der gro~e Refraktor  ist  in erster  Linle zu Mikro- 
metermessungen an  Satelli ten, kleinen l~laneten, Dop- 
pel~teraen, Kometen, Planetenoberfl~.chen und  dergl. 
bestimmt, daneben abet auch zu Beobachtungen mi t  
einem unpersSnlichen Mikrometer  und zur phot0gra- 
phischea Aufnahme mit te ls  Gelbfilter auf orthochro- 
mat ischen Plat ten~.  Zu letzterem Zweek client eine 
Kamera  mi t  Leitmikroskop. Es i s t  auch eine Kor- 
~'e-l~tioaslinse flit photngr~tphische Zwecke vorhanden,  
die jedoch nur  ein" kleines brauchbares Gesichtsfeld 
lieferL Die Untersuchung des Imstrumentes,  d a s s c h o n  
seit einigen J a h r e n  im Betrieb is t ,  but te  ein recht be- 
friedigendes Ergebnis.  Das Objektiv ist  sehr gu t  au~- 
gefallen, die StabilitY, i t  der Aufstel lung und  der son- 
st igen Ins t rumen ta lkons t an ten  war bisher durchau~ 
zufriedenstellend: Die Sch~-aube des Fadenmikrometers  
ha t  sehr kleine periodische und fortschreitend'e Fehler.  
Die l'~achf'Lihrung des Fernrohres  durch "dan Uhrwerk  
(Reibun~,~sre~flator und  Sekundenkontrolle) war  bis- 
weilen noch StSrungen ausgesetzt, die mi t  den Kriegs- 
verhhl tniasen (mangelhaftes Schmiermaterial)  Zusam- 
menzuh~ngeu scheinen. 

Der Ast rograph ist  erst  6eit kurzem in T~tigkeit .  
Die Optik ist  sehr gut  gelungen, die mechanische Aus- 
ffihrung bis auf die reichlich groBe Biegung der De- 
klin,~tionsachse ebenfalls. Y.etztere r f ihr t  wahrschein- 
lieh yon d er Ff ihrung der Deklinations~chse in KugeI- 
lagern  her ;  jedoch ist  die Jus t i e rung  noch keine end- 
gfiltige u n d  daher eine Ver r ingerung  der Biegung viel- 
leicht  ohne grSBere U,m~nderungen m6gHch. 

Der 30 cm-Refraktorwird~ausschl , ieBl ich zn licht- 
elektrischen-Messungen benutzt .  ]>as Zei~sche Objekt~v i~t 
yon ausgezeichneter Beschaffenheit,  ebenso die Repsol~- 
sche Montierung.  Das I n s t r u m e n t  ist. berei ts  f r i iher- in  
Berl in .an l '~ l ich  gr66erer  1V[ikrometerreihen; die mit  
demSelben ausgefiihrt  wurden,  genauer  untersueht  wor- 
den. Der gegeaw~.rtig an  ihm hefindliche lichtelek: 
tr ische Appara t  ist  schon an anderer  Stelle besehrieben. 

Das Spiegelteleskop voa  ZeiB~ist noch n icht  in Be- 
trieb. Es soll in erster  Linie spektrographlschen At-  
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beiten dienen. Es kaan  sowohl als Newt0nscher wie 
a l s  C~ssegrainscher Reflektor beau(z( werden. Zu 
dem Zweck Mad ~wei gleiche vertau~chbare Oberteile 
des Tubus mi t  den entsprechenden t t i lfsspiegela vor- 
handen. Die pr im~re Brennweite  (Newtonsystem) be- 
trKgt 8,4 m, die AquivMentbrenn~veite des Cassegrain- 
Systems rand  24 m. Der gegen~,~irtig im Ban beiind- 
liche Spektrograph is( ein Einpr ismenspektrograph mit  
drei ver}schiedenen Kazner~tbrennweiten und zwei ve r -  
tat~schbaren Pr ismen,  einem aus gewiihnlichem O 102- 
Fe rn rohr f l i n t  und einem ~us ~eicht~rem F l i n t  mi t  
griil~erer Violettdurchliissigkeit.  Der ~pektro~raph sol[ 
in Verbindung mit  dem C~ssegrainsystem benutzt  
werden. Die mechanische E in r i ch tung  des Reflektors 
entsI)richt muta t i s  mutandis  der des groBen Refraktors.  

Die der Ver i i f fent l ichuag ~beigegebenea Tafeln eat- 
halten Konstrukt ionszeichnungen des groflen Re'frak- 
tots, der grol]en Kuppel, ~der Meridiansiile und des 
Spiegelteleskops, ferner  Lichtdruckbilder tier Gesamt- 
anMcht des IIauptgeb:,iudes und der gr(iBeren Ins t rn -  
mente. 

M i t  der neuen Berl iner  ~Sternwarte anf dem Babels- 
berg ist  ein erstklassiges, den modernen Anforde:ungen 
gewachsenes Forschung~Mnstitut geschaffen worden, 
dem es hoffentl ich geliagen wir~}, seiner hohen Aufgabe 
t r0tz  der Ungnns t  der-~u~eren Verh~iltnisse mi t  ~llen 
KriiI ten diener/ zu kSnnen. 

P. ~uthnieto~ Berli~s 

Peters,  J., Siebenstel l ige Werte  der trigonometrisehen 
Funkt ionen yon Tausendstel  zu Tausendstel  des 
Grades. Bearbeit 'et  im Auft rage der Ol>tischen An- 
s ta l l  C. P .  Goerz Akt.-Ges. Be~,iffn-Friedenau, Verlag 
der Optischen Ans ta l t  C: P. "{~oerz Akt.-Ge~.. 191s. 
Preis  M. 48,--.  

In  zwei Riehtungen vollzieht sieh etw~ seit dem 
vorletzten J~hrzehn~ des verflossenen J ah r hnnde r t s  
ein Umschwung in den Methoden des Rechneas. Um 
diese Zeit waren eine @anze Anzahl  neuer Rechen- 
maschinen ents tanden und fanden rasche Verbrei tnng.  
Dadurch wurde dem logari thmischen Rechnea eiue er- 
iolgreiche Konkur renz  berei tet ,  da nicht  nur  die 
Geistest:,r entlmstet, sondern .ouch eine erh6hte 
Sieherhei t  er re icht  wird. Sodann ha:ben d i e  Bestre- 
bungen, die dezimalen Teilungea in d e r  Wi~enscha [ t  
einzuffihren, sich welter durchgesetzt, and iusbesondere 
ist die Dezimaltei lung der Winkel  ein Gegep~tand 
lebhafter  Er i i r te rungen geworden. I t  ier gehen die 
Ansichten  dar in  auseinander,  dab die einen den Qua- 
d ran ten  in hunder t  Teile zerlegen wollen, wShrend die 
andern  ~ich ua ter  Beibehal tung der Teilung desselben 
in 90 Grade mi t  der Erse tzung der Sexagesimal- 
te i lung in  5[ inuten und Sekunden durch Dezimalteile 
des Winkels  bagniigen wollen. Fiir alle Anderungen 
dieser Ar t  liegt die Hauptschwierigkei t  darin,  daft, 
die vorhandenea  Tafelwerke in al ter  Teiluag vorliegen 
and ih re  Umrechnu~g eine kaum ztt bew:,i.lt, igende Auf- 
gabe bedeutet.  Aber gerade dos Maschinenrechnen 
much( die Einff ihrung der dez.imalen Teilung fa~t zur 
Notwendigkeit  und es s ind daher i,n Hinblick al, f 
diesen Z.weck mehrere Tafeln entstanden,  die neue 
Teilung haben. 2~ber sie haben meist  nu t  eine ge- 
t inge Stellenzahl, die fiir die meisten Zwecke der 
Pr'~xi.s ~tu,ureicht. Die T~fel yon Prof .  Peters is( nun  
siebenstellig berechnet-worden,  um weitergehenden An- 
spriJchen zu geniigen. 

Allerdings sind berei ts  einige 7-stellige T~fetn 
erschienen, die z. T. n icht  alle t r igonometrischen 
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Fthikt ionen nmfassen, z. T. alte Teilung besi tzen;  att~ 
dem yon Johann Rheticus and Valentin Otho (Prin- 
cipis +Pala t ia l  Friderici- IX'. Elector is Mathematicus) 
verfal~ten Opus Pain(inure de t r iangul is  (1596), da,~ 
10-stellige Wer te  entlff~lt, beruhen die unter  demselben 

T i t e l  you W .  Jordan herausgegebenen Sinus- und Co- 
sinustafeln, (lie yon 10" zn l0 t, siebensteHige Zahlea 
geben, aber zt~gleich die neue Teihmg fiir den 100+teili- 
gea Qnadranten  hinzuftigen. Aug den Tafela mit  15 
Dezimalen yon Bartholomitus Pitiseus ans Gri inberg  iu 
Schlesien, die 1613 als Thesaurt~s muthematicus s i re  
Canon s inuum erschienen sind, gri indet  Mch eine 
aeuere Tafel mit  7 Stellen yon Max J~+riseh (Cape(own 
1884), die vozl 10" zu l0 r '  for tsehrei te t  und noeh 
die Proport ional te i le  fiir die einzelnen Sekunde,  
euthiilt. W',ihrend die vorgenannten nur  die Sinu,, 
und Cosint~s enthalten,  ha t  der holl~tndische Buch- 
hEndler Adria~b Vlacq um 1630 Tabellen der Sinus+ 
Tangenten  und Secanten herausg~geben, die i a  einer 
zmuen Atmg,q:be yon Ebert (Leipzig 1808) 7-stellig fiir 
jede Minute  erschienen siml. Endlich erw:4hnen wir 
noch die Sammlung mathemat ischer"  T~fela vou 
1. A. Hiilsse, die in der 3. Tafel die wirklichen L~tnge~t 
der t r igonometr ischen Fnnkt ionen  7-,stetlig yon 1" ztt 1" 
gibt, und z~.var Sinns und CosintLs, Tangens und Co- 
tangens. Hierat~s hat  August Jange seine Ta.fel der 
Sinus and Cosinus fiir den II~dius 1 000000 und fiir 
alle WinkeI yon 10" za 10'~ abgeleitet, d i e  1864 ii~ 
Lei4~zig herausgekommen i~t. Sie is(, wie ansdriick- 
lich bemerkt  wird, ,,insbesondere fiir diejenigen be- 
s t immt,  welche bei '  t r igonometrischen Bereehnungeu 
die Thomassche Rechenmaschine benutzen". 

t I i e rnach  is( also der  Aussprnch des Ver/assers i ,  
tier Ein le i tung  nicht  ganz berechtigt:  ,,Wenn bisher 
die Rechenmaschine zur Bewii~ltigung yon umf~n,g- 
reichen astronomischea, geodStischen and optischeu 
I~echnungea weniger verwendet wurde, so Iiegt die+~ 
haupts'~ichlich an dem 5iangel an hochstelligen Tafel ,  
fiir die numerischen Werte  der t r igonometrischeu 
Fnnkt ionen" .  Der Wer t  der neuen Tafel l iegt viel- 
mehr i n  tier dezimalen Teilung, wobei sie dirokt 
Tausendstel  des Grades nnd mit  Hilie der Propor- 
t ionaltei le  die 5. Dezimal~telle des Gra tes  gibl. 
j,~ s(~gar die 6. Stelle mitzufi ihren gest.attet, wenu 
noch grSP~ere Rechensch:,irie erforderlich is(. Trotz- 
dem ha t  die Tafel ein h~ndliches Format  and i,-t 
sehr iibersichtlich ge+taltet, ouch der Druck and  die 
Auss ta t tung  sind t rotz  den" nngiinst igen Zeitverh~ilt- 
nisse vorzii~giich. In bezug auf  die Korrek the i t  wird 
man ihr  unbe~lingtes Ver t rauen entgegenbringen,  d~ 
der Verfa,+zer dutch seine andern  Tafelwerke, ins- 
besondere durch die mit  Prof. Ba~+schinger zusammen 
heran~egebene  8-stellige Logari thmentafel  alleH 
Rechnern b e k a n n t  ist. Einige Vergleichsproben mit 
den oben genannten  Tafelu zeigten volle Ubereiu- 
st immung. 

Aueh diese Taiel ist  aus einer al ten dnrch Inter-  
polation entstanden,  nachdem deren Zuverl~tssigkeit 
dureh Differenzen gepriift " w a r .  Dos zugrunde 
liegeade Werk  is( die Tr igonometr ia  b r i t ann ic~  yon 
Briggs und Gellibrand (1633), d+'~s ~die 15-stelligen 
~Werte yon ,Sinus and die 10-stelli~en yon T a n g e ~  
fiir jedes Hunder ts te l  des in 90 Grade geteil ten Qua- 
d ran tea  entldi.lt. Ftir astronomische und geodFotischc 
Rechnungen is( es vorteilhaf~, dal~ der Verfasser die 
at te  Teilung des Quadr~nten beibehalten hat.  Die T~fel 
wird sich, wie wir nicht  l~ezweifeln, viele Freunde er- 
werben. A. Galle. Pot~sdam. 
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Kries, Joh. v.~ Logik, Grundziige ~ner  kritisehen und 
formale~ Urteilslehre. Tiibingen, J. C. B. 3[ohr, 
1916. XVI, 732 S .  Preis geh. M. 20,--; geb. M. 
~5 ,~  -~- 2~5 ~ Teuerungszuschlag. 

Wer wie Referent  selbst vor nicht allzulanger Zeit 
iibrs vet  Kenntnisnahme des Kriesschen Buchs 
ein Werk fiber Logik verfaBt hat, kann am besten 

die Schwie_rigkeiten wfirdigen, die gerade zur jetzigen 
Zeit mit, tier B'ehandlung aller logischen Probleme und 
iasbesondere auch mit  einer Gesamtdarstellung der 
Logik verbunden sind. Gerade auch die formale Logik, 
die Kant seit Aristoteles als im wesentlichen abge- 
,~chtossen betrachtete, ist wie4er Problem geworden. 
Die bedeutungsvolle Einmischung der symbolisti~chen 

�9 . , a , 

und a~gebra~schen Log~k, dm ~unehmenden Ergebmsse 
der Psycholog!ie, die Umorientierung der Erkenntnis- 
theorie,_ das Wiederaufleben der-yon Bolza~o vertre- 

t e n e n  logizistischen Richtung un4 viele andere ~Io- 
mento haben im Bereieh der Logik eine schwer iiber- 
sehbare und erst recht sehwer kF&rbare Situation ge- 
schaff, en. /)as Kriessche Werk ist diesen SGhwierig- 
keiten nicht unt.erlegen, sondern liefert einen wesent- 
liGl~en Bei t rag z,u ihre~' Liisung. 

E i n  Bericht fi,ber die einzelnen Leh.ren i die V e r f .  
- - z u m  Tell im A_nschluI~ an frtihere Arbeiten (viertel- 
jahrssehr, f. wiss. Philos. 1892 u. 1899, Prinzipien der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 1886) - -  jetzt  eatwiekelt, 
ist an dieser Stelle night angebraeh.t. Es seien daher 
nur einige I ~ p i t e l  hervorgehoben, die wegen ihrer 
erk~nntnistheoretisGh,en' und naturphilosophisehen Er- 
5rterungen fiir den Naturforscher -besonders inter- 
essant und beachtenswert ~ind: Kap. 1, S. 15 if. 
(log. u. ~rkenntniutheoret. Stellung der mathe- 
mati~chen S~tze); Kap. 3, S. 48 if. (Notwendig- 
keit u. Gesetzm~tBigkeit, vgl. aueh S. 293 ff.); 
Kap. :4, S. 59 ff. (Logik u. Mathematik im Real- 
wisSen, namentl. S. 65 ff. Definition physikMischer 
Begriffe); Kap. 5, S. 83 f,f: (.Ka.t~salprinzip, S. 100: 
Kausalprinzip und empirisch~ Naturgesetze sind nicht 
gleiehzustellen); Kap. 6, S. 104 if. (Wirkliehkeitsge- 
setze, spez. S. 106 u..52 ,,Gege~standsgesetze", S. 132 
Mechanismus u. Vitalismus, S. 1.3'5 Ablehnuno~ der 

:Aprioriti t t  ffir den Satz von Aer Unzerstbrbarkeit der 
Masse u'nd yon der Erhal tung tier Energie, vgl. auGh 
S.~674); Kap. 9, S. 174 ff. (namentl. S. 185 ff. Bereeh- 
tigung und Sehwierigkeiten der Tierpsychologie); Kap. 
19, S. 399 ff. (D ie  l(kgischen Refl.exi0n~urteile , S. 416 
(r der groBen Zahlen); Kap .  23, S. 505 ff. (Ein- 
teilung der  Wi~senschaften); Kap. 26, S. 595 fi. (Zur 
W,ahrscheinlichkeitstheori~, wertvolle Erg~nzung d'es 
friiheren We rkes, vgl. auch S. 722 ff.); Anhang 1,_S, 
657-If. (Die Gesamtheit~begriffe des mechanisch-mate- 
riellen Begriffskreises); Anhan~ 4, S; 678 ff. CEnergie- 
prinzip); Anh. 5, S. 692 ff. (R'etativitiitsprinzip); Anh. 
6, S. 708 ff. (fing,ierte-Munnigfaltigkeiten, insbeson- 
dere nicht-enklidische R~ume). 

Zur Orientierun.g fiber die Gesmmtanlage des ~V'erks 
sei bemerkt, daS d e r  1. Abschnit~, ,,Kritische Urteils- 
lehre" be t i t e l t , - e ine  ,,system-atische Darstellung der 
IogisGhen Zusammenh~inge uns 'er~ Wissens" (S. 190) 
geben will und K a p .  1--10 a~nfaBt, wtthrend der 2. Abe 
schnitt, ,,Die formale Urteilslehre" (Kap. 11~21), die 
F r a g e  nach dem Bau dn<l der Zusammensetzung des 
Urteils. behandelt, al~o in  manchen Beziehungen (nicht 
in all'en) SiGh mit  der sog. formalen Logik deckt und 
der 3. :Abschnit t ,  ,,Zur W~ssenschaftslehre" betitelt 
(Kap. 22--27), eine Anzahl yon Wissemsgebieten unter 
den gewonnenen Gesichtslbunkten einer etwas speziel- 
leren Betrachtung unterzieht. 

Mit te i lungen.  7.~ 

~berbl ickt  man die Gesamtheit der Ergebnisse, so 
ist unzweifeIhaft, da~ sie vorw~egend nicht auf rein- 
logischem, sondern auf erkenntnistheoretischem und 
naturphilvsophischem Gebiet liegen. Das Logiseh'e 
wird vorzugsweise mit  Bezug auf seine erkenntnis- 
theoretische und naturwissenschaftlich-mathematische 
Bedeutung untersucht. In eine Diskussion dieser Er- 
gebniss'e konn bier nicht eingetreten werden. Ref. 
steht in seiner Erkenntnisth~orle auf einem weft ab- 
weichen.4en Standpunkt  und mfiBte schon die Grund- 
einteilung, die Krles seinen Attseinandersetzungen zu- 
grunde  legt, die Einteil.un~g der Urteile in Realurteite 
uncl Reflexionsurteile (letztere friiher ,;Beziehungs- 
urtei le" yon ibm genannt) beanstanden. Auch in 
vielen einzelnen Fragen wiirden sieh erhebliehe Ein- 
w~nd.e ergeben. Hier muB sieh Ref. darauf beschr~n- 
ken anzuerkennen, dab die meist~n AusfiihTungen des 
Verfassers jedenfal, i.s die Kl~rung der Problemstellung 
un4 oft auch die Probleml6sung in hohem MaBe zu 
fiirdern geeignet sind. Gerade auch in nat~urwissen- 
schaftlichen Kreisen verdient d.as Buch gelesen zu 
werden. 

Nicht, verschwei,gen darf der Ref., dab ihm die weft: 
gehende Ignorierung der Gesehichte der Logik und 
Erkenntnistheorie'  (einschlieBlich der modernen Lite- 
ratur) nieht unbedenklich erseheint. Nur relativ sel,- 
ten wird der 'eine oder andere Autor .zitiert. -Es sollte 
doeh auch in der Logik und Erkenntnistheorie eine ge- 
wisse historische Kontinuit i i t  festg'ehalten werden. 
So h~tte z. B., um nut e/n Befspiel herausnugreifen, 
bei den ,,Gegenstandsgesetzen" des Verfa.s~ers J. St. 
Mill nicht unerw~hnt bleiben diirfen; schon ein Zu- 
.~ttz ,.(J. St. MilK)" 15itte ev. genfigt: 

Th. Ziehen, Halle. 

Botanische lYIitteilungen. 
Uber Homodromie und Antidromie insbesondere 

bei Gramineen (C. Raunkiaer, Kgl. Dan'sk. Vid. Sel~k. 
Biol. Medd. I, 1919). Bei vielen Tieren ist e s m(iglich, 
zwischen l:inks- und rechtsaasgebildeten Individuen zu 
unter~cheidem So kann beispielsweise b e i m K r e u z -  
schnabel der Unterschnabel links oder reeh~ gebagen, 
bei den Schnecken das ~:~eh~iuse links offer reeht~ ge- 
wunden sein. U~d w:,ihrend auf der  einen Seite beide 
Typen etwa in gleicher Anza.hl vertreten sein k6nnen, 
so ist a u i  de r .anderen das Verhalten rein einseitig 
fixiert. So .besitzt die Mehrzahl unserer einheimi- 
schen- Schneckenarten rechtsgewundene Schalen, aur 
wenige, z. B. die Clausilien, sind liuksgewunden. Die 
Erb]ichkeit ist in beiden F~tllen aber sehr groB,.so 
(lab ,,verkehrtgewundene" Formea nur sehr selten auf- 
treten, Im Pflanzenreich ist die Frage naeh linken 
und rechten Formen nur weaig diskuti:ert. Die Arbeit 
yon Raunkiaer liefert hierfiir ausftthrlichere Angaben. 
Der L i n k s -  u n d  R e c h t s c h a r a k t e r  d e r  
P f l a n z  e n  ist haupts~chlich bedingt durch dan 
Verlauf der Blat~pirale.  Raunkiaer hatfbei  21 ver- 
scl~iedenen Pfi:anzenarten (Moosen und Blfitenpfl~nzen). 
die Riehtung der Bla{tspirale bestimmt. Untersucht 
warden 6900 Individuen, und es ergub sieh ein Ver- 
h';iltni~-.von 50,17 ~ rechtsliiufigen und 49,83 % links- 
l:,tufigen Individuen. : Es werden also b e i .d e K ~ t e - 
g o r i e n  a n n t i h  e r n < l  i n  d e r 6 e l b e u  A n -  
z a h l  p ' r o d u z i e r t .  V q n  Bedeutung ist, dab die 
Nachkommen der reehts- und l:inkslitufigep Individuen 
wieder dieselbe Spaltung zeigen, so dab es sich also 
n i c h t u m  rechte und linke Raesen handelt. Raunkiaer 
hat dann weiterhin an Gramineen fest~estellt, dab das 


