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Andromeda-Nebel, neuer Stern 7. 106.

Schwann und Erdatmosphre 125.
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Banden des Sonnenspeetruins, Gesetzmssig-
keiten 85.

Biela-Meteoriten 17. 54. 77. 313.

Corona der Sonne, Theorie 25.

Photographie 398.

Dnppelstern 61 Cygni, Bahn 99.

Erdmagnetismus und Sonne 137.

Fraunhofersche Linien, Entstehung durch

Interferenz 409.

Jupiter-Mond, vierter, Helligkeit 365.

Knoten der Planeten- und Kometen-Bahnen,

Vertheilung 415.

Komet Barnard 22. 74. 270. 415.

Brooks 31. 205. 190. 246. 406.

Fabrv 22. 74. 213. 270. 278. 350.

Finlav 406.

Leoniden - Gruppe und Komet Tempel 129.

Mars, nrdliche Hemisphre 343.

, physisches Aussehen 281.

Meteoreisen-Massen, ungewhnliche 286.

Meteoriten, Bewegungen in der Luft 249.

,
Meteore und Sternschnuppen 481.

, mikroskopische Beschaffenheit 190.

, Orientirung, Kriterien 271.

in tertirer Braunkohle 449.

von Tysnes und Theorie ihrer Trmmer-
struetur 337.

Mond, Sichtbarkeit bei Finsternissen 151.

, Wrmestrahlung whrend einer Finster?

niss 193.

, Temperatur 101.

der Planeten, Bahnen 183.

Naturmaass, vernderliches (Orig.-M.) 61.

108.

Nebel, Entdeckung durch Photographie 47.

Photographien, astronomische 118. 157.

326. 398. 429.

der Sonnenriecke 90.

Planeten, kleine, Lichtintensitt und physi-
kalische Beschaffenheit 201.

, kleine, Statistik, mittlerer 377.

,
neue kleine 151.

, Temperaturen 430.

Plejadengruppe, Photographie 190.

Pnituberanzen der Sonne 1885 166.

Refraction, astronomische, neue Bestim-

mungsmethode 125.

Seeunde, Vernderlichkeit 61.

Sonne, Corona 25. 398.

Finsterniss, totale vom 9. September
1885 49.

,
totale am 29. Aug. 1886 393. 433.

Sonnendeck, abnormer 261.

,
Constitution und Photographie 90.

, farbiger 333.

, Spectra, Discussion der Beobach-

tungen 402.

Licht, Photometrie 473.

Rotation, Dauer und Erdmagnetismus
47<).

, spectroskopische Beobachtungen 1885
213.

Spectrum, Bestimmung von Wellen-

lngen 251.

System, Bewegung im Rume 142.

Temperatur, Bestimmung 151.

Spectrallinien, Umkehruug im Sonnenspec-
trum 205.

Spectrum der Sonne, tellurische Banden 85.

Stern, neuer im Andromedanebel 7. 106.

Sterne, neue, Entstehung 157.

Stern, neuer, im Orion 47. 39. 55. 68.

Photographie 326. 429.

,
mit Spectren III. Gasse 433.

, Spectren mit hellen Linien 41.

, vernderlicher, ein neuer 106.

Sternschnuppen des 14. Nov. und TeuipeF-
scher Komet 129.

-Fall am 27. Novbr. 1885 17. 54. 77.

313.

, Hhenmessung 213.

Vernderlicher, neuer 7. 106.

Wellenlngen von 300 Linien des Sonnen-

spectrums 251.

Zodiakallicht 445.

Meteorologie und Geophysik.

Aktinometrisehe Beobachtungen zu Mont-

pellier 183. 262.

Atlanttscher Ocean, Meteorologie 308.

Atmosphre, Bewegungen, Theorie 185.

,
Hhe 125.

, Spectralanalyse 15.

,
obere Strmungen, Untersuchung 89.

Barometer, Oscillationen, tgliche 381.

Blitze, auffallende 83.

,
mit nachfolgender Harzablagerung 477.

Boden
, Feuchtigkeit und Temperatur bei

verschiedener Neigung 384.

Bodenklte, abnorme 288.

Cirren, leuchtende (Orig.-M.) 161.

Cyclonen, Temperatur-Anomalien 157.

Dmmerungen, divergirende Streifen (Orig.-

M.) 271.

und vulkanische Eruption 361.

,
rothe 119. 217. 441.

Eishhlen und Eislcher (Orig.-M.) 241.

Eiszeit und Gletscherschwankungen (Orig.-

M.) 93.

,
klimatische Zustnde 39.

Elektricitt der Atmosphre, Beobachtungen
156. 230. 467.

,
Ursache und Gesetze 403.

der Gewitterwolken, Ursprung 197.

Erdelektricitt, Beobachtungen 163. 403.

425.

,
Natur 365. 403.

Erdmagnetismus und Sonne 137.

und Sonnenrotation 470.

Strungen entlegener Inseln 231.

und -Strome 163.

, tgliche Periode 197.

,
Ursache der Schwankungen 286.

, Wirkung auf Schmiede- und Gusseisen

(Orig.-M.) 320.

Erdtemperatur, Abnahme durch die Meere

178.

Forschungsreisende, Fhrer 216.

Forstlich-phnologischer Jahresbericht 384.

Genfer See, Temperaturen 206. 350.

Gewitter-Perioden in Wien 318.

im sdlichen Russland, Statistik 271.

, tgliche Periode in Mitteleuropa 73.

Gletscher, alte, der Enns und Steyr 126.

des Salzachgebietes und Eiszeit der

Schweiz 474.

Structur und Eisgrotte 470.

Theorie 347.

Hagelkrner, Constitution 119.

mit Steineinschlssen 311.

Hochfluthen, Entstehung und Verlauf 158.

Hygrometer, registrirendes 344.

Klima und Gebirge Mitteldeutschlands 312.

Kohlensure der Atmosphre, Schwankungen
198.

Krakatau-Rauch, Bewegung 274.

Luft am Cap Hrn, Analyse 167.

Feuchtigkeit und Bodenbeschaffenheit.

136.

Meteorologie, Lehrbuch 46.

Mond, Wirkung auf Passate 333.

Nebelbildung (Orig.-M.) 69.

Nordsee, Geophysik 379.

Bande, Spectroskopie 32.

Messer, Einfluss der Qualitt und Auf-

stellung 100.

-Wasser, Stickstoffgehalt 256.

Schfchenwolken, knstliche Darstellung
134.

Schatten, eigentmlicher, auf Adams Peak

455.

Schlagwetter und Luftdruek-Schwankungen
73." 159.

SchneeverhHnissse Bayerns 287.

See - Horizont
, Spiegelungs

-
Erscheinungen

13.

Sonnen-Strahlung in Indien 125.

,
Messer 430.

Taifun-Bahn, sehr lange 119.

, Entstehung und Verbreitung 140.
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Temperatur auf Bergstationen, tglicher

Gang 294.

der Meere und Erdabkhlung 178.

Unterschied zwischen Stadt und Land

118.

Thau, Entstehung 121.

Tornados im Jahre 1884 133.

Verdunstung in bewegter Luft 455.

Vulkanische Eruption und atmosphrische

Erscheinungen 361.

Waldluft, Sauerstoffgehalt 255.

Wrme, strahlende, Messung und Sonnen-

strahlungsmesser 4.' 10.

, Vertheilung auf der Erdoberflche 4.

Wetterkarten, synoptische 36.

Physik.

Adsorption von Kohlensure und Wasser

auf Glasflchen 307. 478.

Aggregatzustnde der Materie und Druck

und Temperatur 431.

Amalgamiren, Ausdehnung 447.

Banden des Sonnenspectrums, Gesetzmssig-
keiten 85.

Basen, Elektricittsleitung und Affinitt

206.

Bergkrystall ,
Verhalten im magnetischen

Felde 22.

Brechungsvermbgen der Sulfocyanate und

des Thiophens 398.

Capillarrhren , Austlusserscheinungen 184.

, Strmung von Flssigkeitsgemischen
439.

Complementrfarben, Grundgesetz 312.

Compressibilitt und Oberflchenspannung
der Flssigkeiten 442.

Cylinder, optische Bilder 366.

Dmpfe, gesttigte, Messung des speeif.

Volums 351.

, , Spannung ber festen u. flssigen

Krpern 362. (Orig.-M.) 391.

Diaphragmen ,
Permeabilitt und Verwend-

barkeit fr Dialyse 126.

Dichte flssiger Luft 262.

Dielektricittsconstante und Leitungsver-

mgen 378.

Dielektrische Flssigkeiten und elektrische

Krfte 398.

Doppelbrechung in Metallschichten durch

Zerstuben einer Kathode 79.

Drehung, elektromagnetische, des natr-
lichen Lichtes 152.

, ,
in Eisen 28.

, ,
in Eisenchlorid 365.

, , krystallinischer Krper 255.

, ,
Ursache 345.

Eis, explodirendes 247.

, physikalische Eigenschaften 428.

Eisen, elektromagnetische Drehung der

Polarisationsebene des Lichtes 28.

, Wrmeerscheinungen bei hoher Tempe-
ratur 375.

Elektricitt, absolute Geschwindigkeit 164.

, Entladung an Oberflchen 246.

, Entwicklung durch Condensiren von

Dmpfen 213.

, ,
durch Contact von Flssigkeiten

468.

, ,
zwischen gehrtetem und ange-

lassenem Stahl 478.

, ,
durch Reiben von Eis und Wasser

374.

, ,
durch Wrmebewegung im mag-

netischen Felde 339.

,
Geschichte 264.

, Leitung der Basen 206.

, ,
von Gasmischungen 199.

, ,
in weicher Kohle unter Druck 471.

, !
des Kupfers bei hchsten Klte-

graden 34.

, ,
von Metallen und Zug 198.

Elektricitt, Leitung, von Mischungen neu-

traler Salze 346.

, ,
in festen Salzen unter Druck 406.

, , bersttigter Lsungen 263.

,
der Luft, s. Meteorologie.

, Messung 207.

Elektrische Kraftbertragung 373.

, Schwingungen, Resonanz 19.

Elektrochemische Ringe ,
knstliche Nach-

ahmung 23.

Elektrolyse, seeundre 246.

Elektrolyten, thermoelektrisches Verhalten

399.

, Widerstand und Druck 51.

Elektromagnete, Tragkraft 450.

Elemente, chemische, Beziehung der physi-
kalischen Eigenschaften (Orig.-M.) 209.

Element, galvanisches, Stromenergie und

chemische Energie 47, 259.

Erd-Elektricitt, s. Meteorologie.

Erd-Magnetismus, s. Meteorologie.

Explosionen, Mechanik 106.

Farbenempfindung 279. 342. (Orig.-M.)
457.

Fette Suren, speeifisches Gewicht, speci-

fische Wrme und Hydratationswrme
126.

Fluorescenzerscheinungen 351.

Flssigkeits-Bewegungen 7 1 .

Fraunhofer'sche Linien
, Entstehung durch

Interferenz 409.

Funken, elektrischer, elektromotorische Kraft

139.

, , Wrmestrahlung 329.

Gase, Ausfiussgeschwiudigkeit 113. 226.

, Elektricittsleitung 199.

Glasthrnen, Spannungen 436.

Gruben-Explosionen und Kohlenstaub 37.

Hygrometer, registrirendes 344.

Kaliumlinie, violette (Orig.-M.) 400.

Kathodestrahlen, neue Arten 446.

Kette, innere, chemische Arbeit 47.

Legirungen, galvanisches Leitungsvermgen
158.

,
Schmelzwrmen 319. 381.

Licht-Absorption und Phosphorescenz 122.

Lichtther 3.

Licht, Beugung an Rndern und Absorption
131.

,
chemische Wirkung 431.

, diffuses, Intensittsmessung 50.

, elektromagnetische Drehung des natr-
lichen Lichtes 152.

Geschwindigkeit in bewegten Medien

265.

in Wasser 266. 279.

Lsungen fester und flssiger Krper 282.

Luftballon, lenkbarer 48.

Luft
, Strmungs - Geschwindigkeit in ein

Vacuum
,

und Ausfliessen in weniger
dichte 113. 226.

Maassbestimmungen , physikalische, Hand-

buch 325.

Magnetische Curven (Orig.-M.) 145.

Magnetisirung durch Entladung von Con-

densatoren 31.

,
Einfluss der Temperatur 411.

Magnetismus und chemisches Verhalten des

Eisens 267.

und Lngennderung gespannter Drhte
407.

und Torsion 186.

Mariotte'sches Gesetz
, Abweichung des

Sauerstoffs 159.

Metalle, Homogenitt 154.

Molecularbewegung, innere 63.

Nachwirkung, elastische, des Kautschuk

287.

Nebel-Bildung (Orig.-M.) 69.

Nobili'sche Ringe, knstliche Nachahmung
23.

Oberflchenspannung und Compressibilitt
der Flssigkeiten 442.

Plastische Krper, mechanische Untersuchung
91.

Peltier'sches Phnomen in Flssigkeiten
42.

Phosphorescenz und Lieht- Absorption 122.

Photographie bei Blitzbeleuchtung 390.

in natrlichen Farben 279.

Photographiren ohne Objective durch Spiege-

lung 214.

Physikalische Eigenschaften der Elemente,

gegenseitige Beziehungen (Orig.-M.) 209.

Polarisation, elektrische, zeitliche Ent-

stehung (Orig.-M.) 9.

, galvanische, zeitlicher Verlauf 68.

Pyroelektricitt des Turmalins 166.

Quecksilberdampf, Aufnahme durch Platin-

mohr 279.

Radiometer, Beobachtungen 152.

Radiophone, neue 327.

Reibungs-Coefficient , innerer, der Flssig-
keiten 190.

Constante, innere, und speeifische Zhig-
keit organischer Flssigkeiten 314.

Sauerstoff, Absorptionsspectrum 55. 334.

, Abweichung vom Mariotte'schen Gesetz

159.

,
fester 439.

Schall, Fortpflanzung in Rhren 134.

Strke, Messung 273.

Schmelzen von Gemischen nicht metallischer

Substanzen 15.

Schmelztemperatur und Druck 184. 366.

Schnee, physikalische Eigenschaften 428.

Schwefel, Ausdehnungscoefficient 255.

Schwingungen quadratischer Platten bei

Massennderungen 382.

Schwingungszahlen der Tne, lteste Bestim-

mung 343.

Stahl, Eigenschaften und Structur 116.

, Hrtung und elektromotorische Diffe-

renz 478.

Stickstoff, Bandenspeetrum 143.

Stimmgabel, Bestimmung der Schwingungs-
zahl 247.

Strahlen, Mitschwingung 375.

Strahlung durch trbe Medien 415.

Vermgen glhender Oberflchen 389.

Telephon, Aufflnden von Strungen in Kabeln

232.

, -Strme, Intensitt 455.

Thermoelektrische Versuche an

Metall 271.

Thermometer
, Nachwirkungen

sammensetzung des Glases 8.

Tropfen-Grosse 370.

Uebergangswiderstand in elektrolytischen
Zellen 143.

Verdunstung von Lsungen 159.

,
in beweglicher Luft 455.

Vocaltheorie, Grassmann'sche 87.

Wrme, Diffusion 83.

und Elektricitt, Umwandlung 446.

, Entwickelung durch Benetzen von

Pulvern 470.

Leitung der Metalle 231.

Spectrum, unsichtbares 95, 385.

Wasser, Durchsichtigkeit 266. 279.

Wellenlngen der dunklen Wrmestrahlen
95. 385.

der Linie D2 ,
absolute Bestimmung 479.

Widerstand an den Oberflchen der Elek-

troden 143.

Wirbelringe fallender Tropfen 262.

Wurfcurve, Geschichte (Orig.-M.) 289.

gewalztem

und Zu-

Chcmie.

Aethylen, Aenderung durch Wrme 399.

Acthvlhypochlorit und Methylhypochlorit
247.

Alkoholghrung der Eichbume durch Exo-

ascus 456.
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Analyse, organische Elementaranalyse 231.

Arsenikvergiftung und Mumilieation 476.

Aschenanalysen von Pollen 101.

Asparagin, ein neues 382.

Atomgewichte der Elemente 202.

der biogenetischen Elemente 47'.'.

Basen, Affinitt und Elektricitatsleitung 206.

Brechungsvermgen der Sulfbcyanate und
des Thiophens 398.

Brot-Ghrung, Bacterien 144.

Capronsure, Elektrolyse mit Wechselstr-
men 390,

Celltose-Gfilirung 376.

Chemie, technische, Muspratt's 432.

(.'hemischc Bindungen, Mechanik 102.

Reactiunen, Verzgerung in Capillaren
405.

,
Verhalten des Eisens im magnetischen

Felde 267.

Chlorirung brennbarer Gase 334.

Chlorophyll, reducirtes 228.

Chloi're, Zersetzung in verdnnten Lsungen
415.

Coniin, Synthese 152. 394.

Dextrose, Constitution 263.

Diaphragma, Permeahilitt u. Verwendbar-

keit fr Dialysen 126.

Diastase 467.

Druck und Umsetzung von Barvumsulfat
mit Xatroncarbonat 15.

Ebenho]z-Farbstofl' 120.

Eisenchlorid, Zersetzung durch Wasser 346.

Elektrolyse, seeundre 246.

Elemente, chemische, Beziehungen der phy-
sikalischen Eigenschaften (Orig.-M.) 209.

Element, galvanisches, Stromenergie und
chemische Energie 47. 259.

Embryo, chemische Entwickelung des Ge-

hirns 232.

Essig-Ferment, Cellulose-Bildung 280.

Fermente
,

Reduction von schwefelsaurem

Kalk 167.

Fett, Synthese im Menschen 431.

Fette Suren, speeitisebes Gewicht, speeifi-

sche Wrmen u. Hydratationswrme 126.

Flammenreactionen 76.

Fluorwasserstoff, Elektrolyse 319.

Formaldehyd und dessen Condensation 250.

327.

Gelatine, Constitution 363.

Germanium, Ge, ein neues Element 100.

311. 44:;.

Geschichte der Chemie 336.

Glas, Zersetzung durch capillar absorhirte

Kohlensure 478.

Glyoxalsure in Pflanzen 214.

Isomerie-Erscheinungen, eigenthmliche, hei

den Thiophensuren (Orig.-M.) 177.

Kohlenoxyd, Verbrennung 352.

und Wasser bei hoher Temperatur 75.

135.

Kohlensure, Absorption an Glasflchen 307.

und Wasserstoff hei hoher Temperatur 40.

Kupfer, Verflchtigung und Verbindung
mit Stickstoff 135.

Lvulose, Constitution 134.

Legirungen, Elektricitatsleitung 158.

,
Schmelzwrmen 319. 381.

Licht, chemische Wirkung 431.

Lsungen fester und flssiger Krper 282.

, wsserige, saurer Salze und Doppelsalze
334.

Luft am Cap Hrn, Analyse 167.

, flssige, Dichte und Atomvolumen 262.

Magnetismus und chemisches Verhalten
des Eisens 267.

Meerwasser, Stickstoff- u. Kohlensuregebalt
283.

Methylalkohol im Destillate der Pflanzen 23.

Mikroorganismen des Trinkwassers 24.

Molecle, geschlossene, Bildung (Orig.-M.) 2.

Nei tar-Arten, Zusammensetzung 368.

Nitrate, Bildung in Pflanzen 276.

Nitrification 375.

Xuclei'n 194.

Orcin, Synthese 291.

Ozon, Bildung 439.

Phyto, hemisehe Studien 214.

Polya etylenverhindungen 102.

rnitoinsiihstanzen, Constitution 4/..

Reactionszeit, chemische 340.

Reduetion des schwefelsauren Kalkes durch

anaerobe Fermente 167.

Regenwasser, Stickstoffgehnlt 256.

Reibungsconstante , innere, organ. Flssig-
keiten :;i4.

Salpeter, Natronsalpeter, Bildung 52.

Salze, saure u. Doppelsalze in Lsungen 334.

Sauerstoff, fester 439.

Suren, fette, specirische Gewichte, Wrmen
und Hydratationswrme 126.

Spectrum und chemische Constitution 63.

des Sauerstoffs 55. 3:14.

Stickstoff, Allotropie 427.

, atmosphrische Bindung durch thonige
Bodenarten 10. 127.

, Bandenspectrum 143.

,
des Bodens 471.

Tautomerie 191.

Thermochemie, Elemente 120.

Thermoehemische Untersuchungen 29.

Thiophensuren, Isomerien (Orig.-M.) 177.

Trinkwasser, Mikroorganismen 24.

Wachs, chemische Zusammensetzung 451.

Wasser, galvanische Zersetzung (Orig.-M.)
305. 368. 448.

Zellkern, Chemie 194.

Zink, Eigenschaften 40.

Zuckerarten, chemische Constitution 84.

Geologie, Mineralogie und Palon-

tologie.

Anhydrit-Bildung und Druck 367.
Arizona 277.

Bernstein-Einschlsse, Kfer 212.

Beyrichien des Obersilur 181.

Congo-Mndung 335.

Conodonten 389.

Dinocerata 72.

Dislocationen in Nordwest-Deutschland 260.

Einschlsse, flssige, im Topas 295.
Eiszeit und Gletscherschwankungen (Orig.-

M.) 93.

,
klimatische Zustnde 39.

Erd-Beben, rheinisch-schwbisches, 1880
394.

Kinde, Constitution (Verschiedenheiten
der Dichte) 243.

Schwingungen, Fortpflanzungsgeschwin-
digkeit 135. 311.

Erosionstheorie 187.

Europa, geographische Entwickelung 322.

Explosionen der Vulkane 291.

Fjord-Bildung in Skandinavien 370.

Fossilien, Bildung, Urzustnde whrend der-
selben 12.

Glas, entglastes, mikroskopische Charaktere
114.

Gold-Krystalle, knstliche 295.

Golf von Neapel, Geologie 412.

Gruben-Explosionen und Kohlenstaub 37.

Harz nach Blitzerscheinung 477.

Hufthiere, Stammesgeschichte 284.

Insecten des Bernsteins 212.

primrer Erdschichten 132.

Interglaciales Torflager 399.

Itacolumit, Biegsamkeit 232.

Juraformation, geographische Verbreitung
80.

Kalkalgen, gesteinsbildende 268.

Krystallisation in Bewegung 107.

Lavaseen auf Hawaii, Verschwinden 207.

Lss-Bildungen im norddeutschen Flachlande

437.

Mecklenburgischer Hhenrcken und Eiszeit

160.

Metamorphismus der Gesteine 340.

Mikroseismische Bewegungen 143.

Mineralogie, Lehrbuch 288.

Morne im Genfer See 207.

Naphta-Fontainen, Entstellung 407.

Nildelta, Ablagerungen 183.

Pseudoglacial-Erscheinungen 376.

Salzachgebiet, Vergletscherung 474.

Salzburg, Studien und Beobachtungen 296.

Seen der deutschen Alpen 64.

Silicate, Bildung und Umbildung 315.

Topas, Flssigkeitseinschlsse 295.

Torf-Bildung 147.

Turmalin, Pyroelektricitt 166.

Vulkane, Explosionen 291.

Vulkanische Eruption in Neu -Seeland 452.

Wind und Kieselsteine 158.

Zoologie nnI Physiologie.

Amphioxus, Centralnervensystem 272.

Angriff und Verteidigung als Entwicke-

lungsfactoren 188.

Asymmetrie der Gastropoden 438.

Athmung von Amphibien in Luft und
Wasser 312.

Athmungs-Centren im Rckenmark 184.

Athmung, normaler Reiz 127.

Auge, parietales, der Hatteria 316.

Bachforelle, Biologie 280.

Bastardirung zwischen Anuren 341.

Bewegungsempfiudung 469.

Blut, Communication mit dem Medium bei

niederen Thieren 215.

-Krperchen, Wechsel der Mengen im

Blute 439.

, Salzmengen, Regulirung 447.

Cellulose, Nhrwerth 386.

Corpus callosum, Ursprung 444.

Ctenoplana Kowalevskii 272.

Darmsaft, Functionen 408.

Dimorphismus, geschlechtlicher, Entstehung
20.

Diptera Marchia 391.

Elateriden, leuchtende 330.

Elektrischer Strom, Richtung vom Organis-
mus 107.

Elektrotonus der Nerven (Orig.-M.) 225.

Embryo, chemische Entwickelung des Gehirns

232.

Epiphyse der Reptilien und Amphibien 316.

Farben-Empfindlichkeit der Netzhaut - Peri-

pherie 352.

Empfindung, Theorie 342. (O.-M.) 457.

Wahrnehmungen 279.

Fauna der Schweizer Seen 153.

Fett, Synthese im Menschen 431.

Fische, 'Grosshirn 81. 272. 367.

Flgel der Vgel, Luftbewegung 292.

Gammarus, unterirdischer, von Clausthal 32.

Gase, hygienisch wichtige 448.

Gehirn und Krperwrme 53.

Oberflche, Lage und Ausdehnung der

motorischen Felder 103.

Generationswechsel bei Sugethieren 47.

Geruch, Physiologie 275.

, Empfindlichkeit 144.
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Naturwissenschaftliche Rundschau.
Wchentliche Berichte ber die Fortschritte auf dem

Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

Unter Mitwirkung der Herren Professoren Dr. J. Bernstein, Dr. A. v. Koenen,
Dr. Victor Meyer, Dr. B. Schwalbe und anderer Gelehrten

Durch alle Buchhand- herausgegeben von Wchentlich eine Nummer,

lungeu und l\>3tau8talten Preis vierteljhrlich
tu beziehen. Friedrich Vi e weg und Sohn. 2 Mark so pf.

I. Jalll'g. Braunschweig, 2. Januar 1886. No. 1.

Prospec t.

Uie fortschreitende Entwickelung der einzelnen Zweige in dem Gesammtgebiete der Naturwissen-
schaften hat die Menge der Zeitschriften, in denen die wissenschaftlichen Beobachtungen und Untersuchun-

gen verffentlicht werden, so anwachsen lassen, dass es selbst dem Specialforscher kaum noch mglich ist,

die ganze Literatm- seines Specialzweiges zu bersehen uud sich von allen in sein Fach einschlagenden Ar-
beiten in Kenntniss zu halten. Eine Reihe von Centralblttern fr die einzelnen Disciplinen bat sich daher
die Aufgabe gestellt , das zerstreute Material zusammenzutragen und es dem Fachgelehrten zu ermglichen,
die in seinem Gebiete erscheinende Literatur zu bewltigen. Der in einem bestimmten Specialgebiet
forschende Gelehrte muss aber auch Kenntniss nehmen von den wichtigsten Fortschritten,
welche in allen anderen Zweigen der Naturwissenschaft gemacht werden; der Astronom, der

Physiker, der Chemiker darf nicht ohne Kenntniss bleiben von der Entwickelung der biologischen Wissen-

schaften, und der Physiologe, Botaniker, Zoologe, Geologe muss sich stets in Verbindung halten mit
den Errungenschaften der exaeten Forschung, deren Methoden er oft bei seinen eigenen Untersuchungen an-

wendet. Hier kann selbst das lebhafteste Interesse, der energischste Wille den Mangel an Zeit und Gelegenheit,
sich in den verschiedenen Einzeldisciplinen zurechtzufinden, nicht aufwiegen. Noch ungnstiger liegen die

Verhltnisse fr die grosse Zahl derjenigen, welche nach einem mehrjhrigen Studium der Naturwissenschaften
einen praktischen Lebensberuf ergreifen, in dem sie als Lehrer, Aerzte, Techniker u. s. w. die theore-

tischen Errungenschaften praktisch verwerthen wollen. Von den Centralpunkten der Wissenschaft entfernt,
bleiben sie ohne jede Kunde von den Fortschritten auf den verschiedenen Gebieten der einzelnen Disciplinen.

Diesen schwerwiegenden Uebelstnden entgegenzuarbeiten und die Kenntniss von der allmhlich
fortschreitenden Entwickelung der Wissenschaft in ihren einzelnen Disciplinen in die weite-
sten Kreise der Gebildeten zu tragen, hat sich die Naturwissenschaftliche Rundschau" zur Auf-

gabe gestellt. Aus den Sitzungsberichten und Abhandlungen der Akademien und gelehrten Gesellschaften des

In- und Auslandes, wie aus den einheimischen und fremdlndischen Fachzeitschriften wird die Rundschau"
in ihren wchentlichen Nummern das Wichtigste und Interessanteste in objeetiven, mglichst knappen, aber

allgemein verstndlichen Berichten bringen und in dieser Weise wchentlich eine Uebersicht ber die
bedeutendsten Arbeiten in den verschiedensten Gebieten der Naturwissenschaften geben.
Die Rundschau" wird ausserdem kurze Originalmittheilungen enthalten, in denen Special-
forscher ber allgemein interessante, eigene Untersuchungen kurze Berichte erstatten, welchen sie ber den

engen Kreis der Fachgenossen hinaus weitere Verbreitung zu geben wnschen. Hierdurch wird jeder Leser
mhelos in den Stand gesetzt, mit der sich stetig entwickelnden Naturwissenschaft in dauernder
Verbindung zu bleiben und sich ber die Errungenschaften in den einzelnen Gebieten regel-
mssig zu orientiren.

Eine Reihe namhafter Fachgelehrter und literarisch bewhrte Krfte haben uns ihre Mithlfe zu-

gesagt und werden bemht sein, uns in der Erreichung des der Rundschau" gesteckten Zieles zu unter-

sttzen. Wir zhlen zu unseren Mitarbeitern die Herren: Privatdocent Dr. Assmanu, Prof. Dr. Bernstein,
Prof. Dr. Ebstein, Prof. Dr. Gnther, Prof. Dr. v. Koenen, Prof. Dr. Ldecke, Prof. Dr. Magnus, Prof. Dr.

Victor Meyer, Prof. Dr. Nehring, Prof. Dr. Oberbeck, Prof. Dr. Schwalbe, Privatdocent Dr. Taschen-

berg u. A. Der usserst billige Preis der Rundschau" (2 Mark 50 Pf. vierteljhrlich) wird
wesentlich dazu beitragen ,

unserem neuen literarischen Unternehmen die weitesten Kreise zu erschliessen
;

er macht es jedem Einzelnen mglich, die Naturwissenschaftliche Rundschau" nicht blos gelegentlich
in Journalcirkeln zu lesen, sondern seihst zu halten, eingehend und regelmssig durch dieselbe sich mit
den neuesten Untersuchungen bekannt zu machen und durch Einverleiben der Rundschau" in seine

Bibliothek sich ein Repertorium ber die Entwickelung der gesammten Naturwissenschaften zu schallen,

welches er zu jeder Zeit zu Rathe ziehen und fr eigene Arbeiten verwerthen kann. Wir hoffen, dass

unsere Rundschau" sich bald in die weitesten Kreise der Naturforscher Eingang verschaffen und
als Ergnzung zu den Fachzeitschriften eine dauernde Sttte begrnden wird.
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Ueber die Bildung sogenannter geschlossener
Molecle.

Von Professor Victor Meyer.

(Original
-
Mittheilung.)

Eine der hervorragendsten Eigentmlichkeiten
des Kohlenstoffatoms besteht in seiner Neigung, sich

mit anderen, ihm gleichartigen Atomen zu Moleclen

von kettenartiger Structur zu vereinigen. Diese

Fhigkeit bedingt vorzugsweise die unendliche Man-

nichfaltigkeit der organischen Verbindungen. Denn da

die Kohlenstoffketten, soweit sich bis jetzt beurtheilen

lsst, eine unbegrenzte Zahl von Gliedern umfassen

knnen, kennen wir doch z. B. im Stearon eine

Substanz, in welcher nicht weniger als 35 Kohlenstoff-

atome zu einer normalen Kette vereinigt sind *)

bo ist fr die mgliche Complication der kohlenstoff-

haltigen Molecle eine Grenze nicht abzusehen, und
es ist denkbar, dass mit der Zeit Atomketten, die

Hunderte von Gliedern enthalten, dargestellt werden

knnen.
Anders steht es mit Bezug auf die sogenannten

geschlossenen Molecle, d. h. Atomketten
,
deren

Glieder so geordnet sind, dass das erste wiederum
mit dem letzten verknpft ist, und als deren

Prototyp das Benzol gelten kann:

HC

H

HC
V.

CH

,CH

H

Solche geschlossenenKetten" oder Ringe",
wie sie kurzweg genannt werden, sind bisher nur von

beschrnkter Gliederzahl zu erhalten. Whrend sie

mit 3, 4, 5 oder 6 Gliedern vielfach bekannt sind, ist

das Problem, eine grssere Zahl von Atomen zu

einem Ringe zu verknpfen, beinahe noch ungelst,
und es giebt wenn wir von Doppelringen, wie sie

im Anthracen und Acridin vorkommen, absehen

nur zwei Krper, in denen mit hoher Wahrscheinlich-

keit ein Ring von 7 Gliedern angenommen werden

niuss: das Suberon, dem die Formel

') Das Stearon wird durch die Formel Cs5H70 O aus-

gedrckt und enthlt eine Kohlenstoffkette, welche folgen-
deimaassen gegliedert ist:

Hj Hj H2

C C CN
I

c c c/
Hj Hj Hj

>co

zuzukommen scheint, und das von Emil Fischer
entdeckte Carbazostyril ,

in welchem ein Atomring

C C C C

I /
C N N

enthalten ist.

Da das Studium der geschlossenen Ketten fr die

Theorie der organischen Chemie von grosser Beden-

tung ist, so habe ich mir die Aufgabe gestellt, zu

untersuchen, ob nicht Ringe von grsserer Glie-

der zahl darstellbar seien, und, eventuell, welcher

Grad von Bestndigkeit denselben zukme. Bei den

Versuchen
,

welche ich in Gemeinschaft mit Herrn

Cand. phil. Mansfeld unternommen habe, ging ich

von der folgenden Erwgung aus:

Behandelt man das Methylenjodid, CH 2 J2 , mit

Schwefelnatrium, Na 2 S, so findet bekanntlich Um-

setzung im Sinne der Gleichung statt:

CH2 J2 + Na2 S = 2NaJ + CH3 S.

Der entstehende Krper CH 2 S hat aber, wie

A. W. Hofmann gezeigt hat, ein Moleculargewicht,

welches dreimal so gross ist, als der Formel CH2 S

entspricht, und er ist also durch das Schema [CH..S] 3

oder C3 H 6 S3 auszudrcken, welches aussagt, dass der

Krper dreimal die Gruppe CH2 und drei Schwefel-

atome enthlt. Seine Structurformel ist folgender-

maassen auszudrcken :

H2

SX XS

H 2 C\c
/CH,

H,/H 2\ /Hj\
c-\c Ao-c-Vg ;,-

n
(

und das Molecl des Krpers besitzt also die Structur

eines sechsgliederigen Ringes. Welche Art von Mole-

clen so fragte ich mich werden nun gebildet

werden, wenn wir statt des Methylenjodids ,
CH2 J2 ,

Verbindungen mit Schwefelnatrium in Reaction brin-

gen, welche an Stelle des Methylens , C H._, , Radicale

enthalten, die aus mehreren Kohlenstoffatomen be-

stehen? Diese Frage ist schon fr das nchste Homo-

lge des Methylens, das Aethylen, C C, experimentell

beantwortet. Es ist bekannt, dass bei Einwirkung
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von Acthylcnbromid, C2 H4 Br2 , auf Schwefelnatrium

Iteaction nach der Gleichung eintritt:

C3 H4 Br3 -f NajS = 2NaBr + C2H4 S,

dass aber auch hier, statt des zu erwartenden ein-

fachen Molecls, ein grsseres gebildet wird. Der

entstehende Krper hat, nach den Untersuchungen

von Husemann, ein doppelt so grosses Molecular-

gewicht, als der Formel C2 H,S entspricht, ihm kommt
also die Zusammensetzung CiHs S2 zu und er wird

durch das Structurschema:

/NH,C

H2C\

CH,

/CH,

(Dithylen-Disulfid)

ausgedrckt.

Auch hier ist also, wie in dem Falle des Methy-

lens, ein Ring von nur sechs Gliedern entstanden.

Allein der Bildung desselben geht diejenige
eines complicirteren voraus. Schon Husemann
hatte bemerkt, dass die beschriebene Verbindung nicht

das erste unmittelbare Product der Reaction ist. Er

hat vielmehr gefunden, dass sich zunchst ein anderer

Krper von der gleichen empirischen Formel C2H4S

bildet, und dass dieser sich erst durch Erhitzen in das

Dithylendisulfid verwandelt. Husemann warder

Ansicht, dass der zuerst entstandene Krper er

mge kurzweg A genannt sein die einfache Formel

C 2 H 4 S besitze, allein dem widerspricht sein Verhalten

und die Gesammtsumme seiner Eigenschaften durchans.

Der Krper A zeigt, wie ich fand, einen bedeutend

hheren Schmelzpunkt als das Dithylendisulfid ,
er

ist viel weniger flchtig, in allen Lsungsmitteln sehr

schwer lslich whrend das Dithylendisulfid leicht

schmilzt und destillirt und in Alkohol, Aether und allen

gebruchlichen Lsungsmitteln sehr leicht lslich ist.

Da es nun eine in der organischen Chemie allgemein

besttigte Regel ist, dass von Krpern hnlicher Con-

stitution der einfacher zusammengesetzte stets der

leichter schmelzende, leichter verdam-

pfende und leichter lsliche ist, so kommt dem

Krper A offenbar ein grsseres Moleculargewicht

zu, als dem Dithylendisulfid; und da beide Krper
aus den Gruppen C2 H4 und S bestehen, das Dithy-
lendisulfid diese aber, wie sicher nachgewiesen, zwei-

mal enthlt, so folgt weiter, dass der Krper A diese

Gruppen zum mindesten dreimal enthalten
muss. Mit dieser Auffassung steht in vollem Ein-

klnge die Thats=ache, dass der Krper A sich in Bil-

dungsweise und Eigenschaften durchaus dem ans

Mcthylenjodid entstehenden niederen Homologen an

die Seite stellt, fr welches Hofmann, wie eingangs

erwhnt, die dreifache Formel [CH2 ]3 S3 nachgewiesen
hat. Auch in Rcksicht auf diese Analogie muss

dem Krper A die Zusammensetzung [C2 H4 ] :l
S3 zu-

geschrieben werden, und seine Structur entspricht also

der Formel:

H2 II,

s c c s

I I

H 2 C CIL,

II, c- i CH2

Der Krper A stellt also eine geschlossene
Atomkette von neun Gliedern dar.

In Fortsetzung dieser Untersuchungen ist es Herrn

Mansfeld und mir gelungen, sogar einen ge-
schlossenen Atom ring von 12 Gliedern zu

erhalten. Indem wir das nchst hhere Homologe des

BrHj Hs HjBr

Aethylenbromids, das Trimethylenbromid, C C C,

auf Schwefelnatrium einwirken Hessen, erzielten wir

eine Umsetzung gemss der empirischen Gleichung:

C
3
H6Br2 + Na,S = 2NaBr + C

3
H6 S.

Der entstehende Krper erwies sich in seinen

Eigenschaften durchaus analog dem Krper A, ganz
und gar verschieden aber vom Dithylendisulfid.

Entsprche er dem letzteren, so wrde ihm die Formel

[CS H,;] 2 S2 zukommen, und er wre als ein Ring von

6 Kohlenstoff- und 3 Schwefelatomen, also von acht

Gliedern anzusehen. Da er aber dem Krper A analog

ist, welcher die Gruppen Ca H 4 und S je dreimal ent-

hlt, so mssen wir auch die neue Substanz als ein

Trisulfid von der Formel [C3 H 6]3 S3 auffassen und sio

durch das Structurschema:

C C- -c-

H2 H2
-s c c-

H*
-c

-c-
Hj

-c-

ausdrcken. Die neue Verbindung stellt also das

erste Beispiel einer geschlossenen Atomkette

dar, die aus 12 Gliedern besteht. Das Studium

der Einwirkung von anderen complicirteren Bromiden

auf Schwefelnatrium wird hoffentlich Aufklrung dar-

ber bringen, ob es mglich ist, auf dem eingeschlage-

nen Wege zu geschlossenen Atomketten von noch grs-
serer Gliederzahl zu gelangen. Heute sei noch bemerkt,

dass die neue Verbindung [C 3 H6 S] 3 sehr vernderlich

ist, und sich im Laufe weniger Wochen total zersetzt.

Diese Thatsache beweist, dass ein Molecl von der

Structur eines zwlfgliederigen Ringes zwar existiren

kann, aber, wie zu erwarten war, nur geringe Bestn-

digkeit besitzt.

Gttingen, d. 8. December 1885.

De Volson Wood: Der Lichtther. (Phiiosophiral

Magazine. Sei-. 5, Vol. XX, November 1885, p. 389.)

Von dem hypothetischen, das All erfllenden Licht-

ther sind nur zwei Eigenschaften bekannt und mit

ziemlicher Genauigkeit messbar; nmlich erstens seine

Fhigkeit, das Licht mit der Geschwindigkeit von

185 300 engl, miles in der Secunde fortzupflanzen,

zweitens die Fhigkeit, eine bestimmte Menge von

Wrme -Energie von der Sonne zur Erde zu leiten.

Ueber den numerischen Werth dieser letzteren Grsse
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ist eine Reihe von Messungen seit Herschel's

Zeiten gemacht, deren Resultate ziemlich stark von

einander abweichen. Herr Wood nimmt in seiner

Abhandlung den Werth an, den Herr Langley bei

seinen neuesten Messungen der Absorption der Wrme
in der Atmosphre gefunden hat, nmlich 2,8 Caloricn

als diejenige Wrmemenge, welche, wre eine Atmo-

sphre nicht vorhanden, in jeder Minute ein Quadrat-

centimeter Erdoberflche, die den senkrechten Sonnen-

strahlen exponirt ist, treffen wrde. Diese Wrme-

menge entspricht einer quivalenten Energie von

133 Fusspfund pro Secunde Zeit und Quadratfuss

Oberflche.

Ausser diesen beiden mit mehr oder weniger

grosser Genauigkeit bestimmten Werthen ist ber den

Aether nichts bekannt, und jeder Versuch, das Wesen

desselben zu ergrnden , muss weitere Annahmen

machen. Ueber die Dichte des Aethers und seine

Elasticitt ist auch bereits eine ganze Reihe von Ver-

muthungen aufgestellt worden, die sich theils auf will-

krliche, theils auf unwahrscheinliche und unerwiesene

Annahmen sttzen; gleichwohl haben sich mehrere

dieser Hypothesen weiter Anerkennung erfreut.

Herr Wood behandelt nun die Frage ber die

Natur des Aethers unter der alleinigen Voraussetzung,

dass die kinetische Theorie der Gase fr ihn Gltig-
keit besitze , und suchte die verschiedenen Eigen-

schaften desselben aus den Fhigkeiten zu bestimmen,

dass er eine Welle mit der Geschwindigkeit von

186 000 miles in der Secunde fortpflanzt und 133 Fuss-

pfund Energie in der Secunde auf den Quadratfuss

bertrgt. Die hier gemachte Annahme ist gleich-

werthig mit der, dass der Aether ein Gas sei, und

aus Molekeln zusammengesetzt ist
,

eine Annahme,
welche auch die meisten Autoren gemacht haben.

Wenn die Eigenschaften ,
welche aus der mathemati-

schen Analyse dieser Voraussetzung sich ergeben,

nicht die des Aethers sein sollten, so sind sie doch

mindestens die Eigenschaften einer Substanz, welche

den Aether in den von ihm bekannten Leistungen
ersetzen kann; und schon aus diesem Grunde hat

das Ergebniss dieser Untersuchung ein allgemeines

Interesse.

Auf die Behandlung des Themas kann hier nicht

eingegangen werden, die mathematische Ableitung
der Formeln und die Einfhrung bekannter Constanten

in die Ausdrcke lsst sich im Referate nicht wieder-

geben und muss im Original nachgelesen werden.

Das Resultat der Untersuchung ist folgendes:

Ein Medium von solcher Dichte, dass ein Volumen

desselben, das etwa dem zwanzigfachen Volumen der

Erde gleich ist, ein Pfund wiegt, und von einer solchen

Spannung, dass der Druck auf eine Quadratmeile (engl.)

etwa ein Pfund betragen wrde
,
und endlich von

einer solchen speeifischen Wrme, dass so viel Wrme
erforderlich ist, um ein Pfund dieses Mediums um
1 F. zu erwrmen, als nothwendig ist, um etwa
2 300 000 000 Tonnen Wasser um eben so viel wrmer
zu machen; ein derartiges Medium wrde im Stande

sein, eine Licht- oder Wrmewelle mit der Geschwin-

digkeit von 186 300 miles in der Secunde zu leiten

und 133 Fusspfund Wrme -Energie von der Sonne

in jeder Secunde auf einen Quadratfuss senkrecht expo-
nirter Oberflche der Erde zu bertragen; es wrde
ferner berall factisch widerstandslos sein und ziem-

lich gleichmssige Temperatur, Dichte und Elasticitt

besitzen. Dieses Medium nennen wir eben Licht-
t h e r.

Alfred Angot: Ueber die theoretische Ver-

theilung der Wrme auf der Oberflche
der Erde. (Comptes rendus, T. Cl, p. 873 et 876.)

Die theoretische Untersuchung der Wrmemenge,
welche die Sonne in verschiedenen Jahreszeiten und

unter verschiedenen Breiten zur Erde niederstrahlt,

ist seit Halley, Lambert und Poisson Gegen-
stand zahlreicher Arbeiten gewesen. In diesen Ab-

handlungen hat man sich aber bisher darauf be-

schrnkt, die Wrmemenge zu berechnen, welche au

die obere Grenze der Atmosphre gelangt, oder, was

dasselbe ist, die, welche zur Oberflche gelangen

wrde, wenn die Atmosphre keine Absorption ausbte.

Die Zahlen, die man so erhlt, gewhren ein hohes

theoretisches Interesse, haben aber keine directe Be-

ziehung zu den Wrmeerscheinungen, die man au der

Erdoberflche beobachtet, da die Absorption der At-

mosphre die Wrmestrahlen, welche zu uns gelangen,
ndert sowohl in ihren absoluten Werthen , wie in

ihren Verhltnissen zu einander.

Da die Keuntniss der Wrmevertheilung auf der

Erde die Grundlage aller meteorologischen Unter-

suchungen bildet, suchte Herr Angot dies Problem

ganz allgemein zu lsen.

Befindet sich die Sonne in der Hhe h ber dem
Horizont und in dem Abstnde r von der Erde; be-

deutet C die Sonnenconstante, p den Durchsichtigkcits-
coefficienten der Atmosphre uud z die Masse der

Atmosphre, welche bei der Hhe h vom Strahl durch-

setzt wird, so ist die Wrmemenge d q, welche in

der Zeit dt auf eine horizontale Flche von 1 qcm
gelangt: dq= (C/'r

2
)p

z sinhdt. Fr eine bestimmte

Breite A lsst sich h fr jede Jahresepoche, iu der

die Declination der Sonne ist, fr die Zeit t be-

rechnen und die Wrme, welche an einem Tage von

Sonnenaufgang -f~'o bis Sonnenuntergang to zur Erde

gelangt, ist q
C f+'o

sink dt.

Der Werth fr q lsst sich bei der Beziehung der

einzelnen Ausdrcke der Gleichung zur Zeit t leicht

berechnen, wenu man p = 1 annimmt; aber die Be-

rechnung wird schwierig und fast unmglich, wenn
man die atmosphrische Absorption bercksichtigt.
Herr Angot hat daher, um zu numerischen Werthen

zu gelangen, fr alle Breiten von 10 zu 10 das

Integral berechnet, nachdem er die Flchen der Curven

gemessen, deren Abscissen die Zeit, und deren Ordi-

nalen die Werthe von p' sin h sind, ferner fr 15
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Wertbc von ,
indem er fr p succeBsive dio Grssen

1, 0,9, 0,8, 0,7 und 0,6 setzte

Aus den sehr langen Rechnungen, die ausfhrlich

in den Annales du Bureau central meteorologique"

verffentlicht sind, ergehen sich einige interessante

Schlussfolgerungen, die hier angefhrt werden sollen-

Zunchst giebt nachstehende Tabelle die gesammten

Wrmemengen, welche in einem Jahre unter den

Rarallelen 0, 30, 60 und 90 erhalten werden, wenn

die Durchsichtigkeitscoefficienten die obenstehenden

Werthe haben:

Declinat. Coeflf.: 1 0,9 0,8 0,7 0,6

Breite Coeflf.: 1
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Ist die Vertheilung der Sonnenwrme bekannt,

so msste man theoretisch aus ihr die Vertheilnng der

Temperatur ableiten knnen. Man muss aber dabei

bercksichtigen das Absorptionsvermgen des Bodens,

die Ausstrahlung nach dem Rume, die Wrmeleitung
nach dem Erdinneren u. s. w.; das Problem wird so

complicirt, dass man nicht hoffen kann, es generell

zu lsen. Es ist aber nicht unmglich, dass man zu

einer numerischen Lsung kommt, wenn man die

Frage hnlich in Angriff nimmt, wie hier das Pro-

blem der Sonnenwrme. Herr Angot will sich mit

dieser Aufgabe beschftigen.

A. Weismann : Die Continuitt des Keim-

plasmas als Grundlage einer Theorie der

Vererbung. (Jena 1885, 8., 122 S.)

Die rthselhafte Erscheinung, dass ein Organismus
stets wieder seinesgleichen erzeugt und dass eine

einzige Zelle, die Samenzelle, beziehungsweise die

Eizelle, die Fhigkeit hat, smmtliche Eigenschaften

des Elters" ,
von dem sie sich ablst, in dem neuen,

aus ihr hervorwachsenden Individuum sich entfalten

zu lassen, diese mit dem Namen Vererbung be-

zeichnete Erscheinung hat stets den denkenden Geist

beschftigt und in neuerer Zeit wieder eine lebhafte

Discussion angeregt, an der sieb eine grosse Zahl

hervorragender Embryologen, sowohl auf Seiten der

Zoologen wie der Botaniker, betheiligte. Einer der

ersteren, Herr Prof. Weismann in Freiburg i./B., hat

krzlich seine Anschauungen in der oben bezeichneten

Schrift zusammengefasst, und es mgen im Folgenden
die wesentlichen Punkte seiner Hypothese, welche

unstreitig den Vorzug grosser Einfachheit besitzt,

dargelegt werden.

Herr Weismann vertritt die Ansicht von der

Continuitt, d. h. dem (theilweise) unvernderten

Durchgnge des Keimplasmas durch den Organismus.
Die Bezeichnung Keim p las ma, wie sich Herr

Weismann derselben in seinen frheren Schriften

bediente , wurde derjenigen Partie einer Keimzelle

gegeben, deren chemisch-physikalische Beschaffenheit

einschliesslich ihrer Molecularstructur ihr die Fhig-
keit verleiht

,
unter bestimmten Verhltnissen zu

einem neuen Individuum derselben Art zu werden,
also eine solche Substanz, wie sie Herr Ngeli kurze

Zeit darauf als Idioplasma bezeichnete. Durch
die Untersuchungen der Herren Hertwig und

Strasburger ist dargethan worden, dass das Wesen
der Befruchtung darin besteht, dass die Kerne der

mnnlichen und weiblichen Befruchtungszellen mit

einander verschmelzen. Hieraus ergiebt sich der auch
von Herrn Weismann aeeeptirte Schluss: Das
Wesen der Vererbung beruht auf der Ueber-

tragung einer Kernsubstanz von speeifischer
Molecularstructur. Das speeifische Kernplasma
(Nucleoplasma) der Keimzelle ist das, was Herr
Weil mann kurz als Keimplasma bezeichnet. Dieses

Keimplasma ist aber nicht identisch mit Ngeli's
Idioplasma; denn letzteres ist keineswegs bloss das

Kernplasma der Keimzelle, sondern es umfasst auch

die Kernplasmen aller Zellen des gesammten Orga-
nismus.

Ngeli's Vorstellung, das Idioplasma bilde ein

Netzwerk, das sich durch den ganzen Krper er-

streckt, ist nicht mehr haltbar, wenn wir das Idio-

plasma im Zellkern und nicht im Zellkrper suchen.

Wenn auch die Zellen nach den neueren Erfahrungen
durch feine Plasma-Auslufer miteinander zusammen-

hngen, so wrde doch diese Verbindung nicht durch

Kernplasma, sondern durch Cytoplasma oder Nhr-

plasma" bewirkt werden, d. h. derjenigen Substanz,
welche nach Ngeli gerade den Gegensatz zum Idio-

plasma bildet. Soll der glcklich gewhlte Ausdruck

Idioplasma" beibehalten werden, so muss man ihn

auf die bestimmende Kerusubstanz beschrnken.

Wenn nun der Kern das Bestimmende in der Zelle

ist, so muss, da die Zellen des Krpers nicht alle ein-

ander gleich sind, jede Zellenart ein speeifisches, das

Wesen derselben bestimmendes Kernplasma haben,
es muss also qualitativ verschiedene Idio-

plasmen geben. Denn der Annahme Ngeli's,
dass die Verschiedenheit der Zellen durch verschiedene

Spannungs- und Bewegungszustnde ein und des-

selben Idioplasmas hervorgebracht werde, kann man
nicht beistimmen, wenn man bedenkt, wie viel tau-

senderlei verschiedene Spannungszustnde ein- und

dasselbe Idioplasma eingehen msste, um den tausen-

derlei verschiedenen Bildungen und Zelldifferenzi-

rungen eines hheren Organismus zu entsprechen.
Es msste sich daher, da das Idioplasma der Krper-
zellen als durch materielle Umbildung aus dem Idio-

plasma einer Keimzelle hervorgegangen gedacht
werden muss, auch bei der Absonderung von Fort-

pflanzungszellen das erstere wieder zum Idio-

plasma der Keimzellen umwandeln.
Wie ist das aber mglich? Herr Weis mann

erwidert: Es ist unmglich.
Wenn aus einer Mutterzelle zwei ihrer Grsse

und ihrem weiteren Verhalten nach von einander

differente Tochterzellen entstehen, so kann die Ur-

sache einzig und allein im Kern liegen. Die neuen

Kerne mssen eine verschiedene Molecularstructur

haben. Es wird also whrend der Ontogenese eine

schrittweise Umwandlung der Kernsubstanz, die mit

Notwendigkeit aus ihrer eigenen Natur hervorgeht,

stattfinden mssen. Man kann sich diese Umwand-

lung folgendermaassen denken. Das Keimplasma
muss eine ausserordentlich verwickelte Molecular-

structur besitzen, da in ihm alle Einzelheiten des

Organismus durch irgend eine eigenthmliche An-

ordnung der Moleclgruppeu enthalten sein mssen.

Diese Oomplication wird whrend der Ontogenese
schrittweise abnehmen, in dem Maasse, als die An-

lagen, welche aus einer Zelle noch hervorzugehen

haben
,
und deren moleeularer Ausdruck das Kern-

plasma ist, weniger an Zahl werden. Es mssen
mithin die definitiven Gewebezollen ,

wie z. B. die

Muskel- und Nervenzellen, den relativ einfachsten
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molecularen Ban ihres Kernplasmas besitzen ,
da

solche Zellen, wenn sie sich berhaupt fortpflanzen,

nur noch ihresgleichen erzeugen.
Dass min aber aus dem Kernplasma der Krper-

zellen, welches nicht mehr die Fhigkeit besitzt, den

ganzen Krper hervorzubringen, zum Schluss wieder

das Kernplasma der Keimzellen mit seiner com-

plicirten Molecularstructur sich hervorbilden sollte

(Strasburger), erscheint nach dem Gesagten un-
denkbar. Herr Nussbaum, der diese Schwierig-
keit bereits einsah, nahm daher an, dass die Ge-

schlechtszellen sich zu einer sehr frhen Zeit, in der

Embryonalanlage, von den brigen Zellen schon

absondern mssten, und Herr Valaoritis glaubte,

dass die Geschlechtszellen aus weissen Blutzellen

entstnden. Diese beiden Annahmen stehen aber mit

diu Thatsachen nicht in Uebereinstimmung und hal-

ten auch gewissen Erwgungen nicht Stand.

Es bleibt nur die Annahme brig, dass ein klei-

ner Theil des Keimplasmas bei der Theilung
des Eikernes unverndert und dem Idioplasma

gewisser Zellfolgen beigemischt bleibt, und dass die

Bildung wirklicher Keimzellen dadurch zu Stande

kommt, dass im Verlaufe dieser Zellfolgen und Zell-

theilungeu zu irgend einer Zeit Zellen gebildet wer-

den, in denen das Keimplasma zur Herrschaft gelangt.
Das ist die Lehre von der Continuitt des Keim-

plasmas, welche Herr Weis mann vertritt. Nach
ihm ist das Keimplasma, das Idioplasma der Keim-

zelle, unsterblich.

Diese Theorie nimmt in der weiteren Ausgestal-

tung, die ihr Herr Weismann giebt, um gewisse

Vorgnge in den ersten Lebensphasen des Eies zu

erklren, eine eigentmlich dualistische Frbung an.

Da das Kernplasma den Zellkrper beherrscht, so

muss jede histologisch differenzirte Zellart ihr speci-
fisches Kernplasma haben. Mithin auch die Eizelle.

Denn sie hat Eihute etc. zu liefern
,

ist also histo-

logisch dift'erenzirt. Nennt man das Kernplasma
histologisch differenzirter Zellen histogenes Kern-

plasma" , so muss die wachsende Eizelle histogenes

Kernplasma enthalten, das man hier passend ovo-

genes" Kernplasma nennen knnte. Dieses Kern-

plasma, meint Herr Weismann, kann unmglich
dasselbe sein, welches spter die Embryo-
nalentwickelung veranlasst. Es mssen also

im Keimblschen der Eizelle zweierlei Kernarten
enthalten sein: Keimjilasma und ovogenes
Plasma. Die Ausstossung der sogenannten Rich-

tungskrperchen im thierischen Ei ist nichts anderes,
als die Entfernung des ovogenen Kernplasmas aus

der Eizelle, wodurch das Keimplasma zur Herrschaft

kommt und die Embryonalentwickelung ihren An-

fang nimmt.

Die Erscheinung der Parthenogenesis, d. h.

der Entwickelung unbefruchteter Eier, wie sie bei

Bienen, Blattlusen, Daphniden etc. vorkommt, er-

klrt sich nach Herrn Weismann's Theorie, wenn
mau annimmt, dass zur Durchfhrung des Processes

der ontogenetischen Entwickelung eine bestimmte

Menge Keimplasma im Eikern enthalten sein muss

und dass die Menge dieses Keimplasmas Schwan-
kungen unterliegt. Alsdann wird es verstndlich,

warum das eine Ei gar nicht anders als nach Be-

fruchtung in Entwickelung tritt, ein anderes zwar

ohne Befruchtung die Entwickelung beginnt, aber

nicht vollenden kann (was sogar bei Sugethiereiern

vorkommt) , whrend ein drittes endlich sie vollstn-

dig durchfhrt. Es wrde sich hiermit auch die

phyletische Entstehung der Parthenogenesis erklren.

Dieselbe wrde auf einer Verschiebung der Wachs-

thurusfhigkeit des Eikerns beruhen.

Gegen den Einwurf, dass das Keimplasma ja

unausgesetzt wachse und also auch die Entwicke-

lung immer msste durchfhren knnen, sobald nur

einmal die Furchung eingeleitet ist, kann man er-

widern, dass die Intensitt des Wachsthums
jedenfalls auch von der Quantitt der Kerusubstanz

abhngt und dass es dafr ein Optimum der Quanti-
tt geben wird. Ist die Quantitt zu klein

, so wird

das Wachsthum der Kerne bei den fortgesetzten

Theilungen immer weniger intensiv werden und
schliesslich werden die Theilungen unterbleiben.

Durch die Befruchtung wird die Masse des Kerns
auf das Doppelte vermehrt. Diese Vermehrung
der Masse des Kerns giebt den Anstoss zur

Theilung, zu welcher die Disposition schon
vorher vorhanden war. Die Befruchtung besteht

nicht bloss in einer Belebung des Keims", die Sa-

menzelle ist nicht bloss der Funke, der die Explosion
hervorruft. Der Eikrper ist nur der gemeinsame
Nhrboden fr die bei der Befruchtung copulirenden
beiden Kerne, der physiologische Werth von
Samen- und Eizellen ist der gleiche. Die

gegenseitige Anziehung der Samen- und Eizelle

beruht nicht auf einer verschiedenen Molecularstructur

ihres Keimplasmas , sondern ist ebenso wie das ab-

weichende Verhalten in Grsse, Gestalt etc. eine

seeundre Erscheinung, die sich aus der Anpassung
an die bestimmten Bedingungen, unter denen sich die

Befruchtung zu vollziehen hat, erklrt. F. M.

Kleinere Mittheilungen.
O. T. Shernian: Das Spectrum des neuen Sternes

im grossen Andromeda-Nebel. (American Journal

of Science, Ser. 3, Vol. XXX, Nov. 1885, p. 378.)

Das Aufleuchten eines Sternes in der Nhe des

Centrums des Andromeda- Nebels, Ende August vorigen
Jahres, hatte anfangs zu sehr verschiedenen Deutungen
dieser Erscheinung Anlass gegeben ;

aber mit der Zeit

hat die Mehrzahl der Astronomen sich gegen einen

physischen Zusammenhang des neuen Sternes mit der
Nebelmasse und damit auch gegen alle hierauf basirten

Hypothesen ausgesprochen. Die Spectralaualyse konnte

wegen der sehr schnellen Helligkeitsabnahme des von
vornherein schon lichtschwachen (6 bis 7 Gr.) Objectes
und wegen der ungnstigen Witterung in den ersten

Tagen keine entscheidenden Resultate liefern; die meisten
in Europa gemachten Versuche, das Spectrum des neuen
Stcrues zu beobachten, haben zu Messungen desselben
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nicht gefhrt. Glcklicher war in dieser Beziehung
Herr Sherman am Observatorium des Yale College,

der grade mit einer Untersuchung der Spectra von

y Cassiopeiae und Lyrae beschftigt war, als er

Anfangs September die Kunde von der Entdeckung des

neuen Sternes erhielt.

Das benutzte Spectroskop ergab mit einem Prismen-

satze ein Spectrum ,
in dem die Linien b3 und b

t eben

getrennt erscheinen, und bei Anwendung eines doppelten
Prismensatzes sah man die Nickelliuie zwischen den

beiden Natriumlinien D1
und D2 und die feinen Linien

zwischen 6j und b2 . Als nun Herr Sherman das

Spectroskop auf den neuen Stern richtete, Bah er auf

dem weisslich blauen Lichtstreifen, der das continuirliche

Spectrum darstellte, eine helle Linie, die das Spectrum
kreuzte und weiter nach dem Roth hin zwei helle

Lichtknoten
;

sie waren nicht heller als der sie um-

gebende Lichtschein
,
aber sie waren sehr deutlich und

blieben bestehen
,
wenn' die strkere Dispersion benutzt

wurde. Es wurden nun genauere Messungen ausgefhrt
und die Lage der Linie wie der Lichtpunkte mit den

von
<y Cassiopeiae und Lyrae verglichen am 5., 7., 9.,

11. September; am 16. und 21. wurden die Linien noch

gesehen, aber nicht gemessen; sptere Beobachtungen
wurden nicht gemacht.

Das Ergebniss dieser Messungen war, dass die drei

Linien im Spectrum des neuen Sternes den Wellen-

lngen 531,5, 557,5 und der Linie H entsprachen, von
denen die letztere, die Wasserstofflinie, von dem Lichte

des Nebels herzurhren scheint, whrend die beiden

ersten unbekannt sind, und dem Lichte des neuen

Sternes anzugehren scheinen. Es ist interessant, dass

die beiden Linien der Sonnencorona 1474 und 1250

(nach Kirchhoff'scher Scala) den Wellenlngen 531,59

und 550,05 entsprechen. Wenn nun diese Messungen
auch nicht den Anspruch machen knnen

,
die Identitt

dieser Linien absolut bewiesen zu haben
,

so ist doch

die starke Vermuthung dieser Identitt hervorzuheben.

Ueber das erste Erscheinen des neuen Sternes ist

eine Mittheilung des Herrn Gully in Rouen von grossem
Interesse, der den neuen Stern schon am 17. August
erblickt hat, whrend am l. August sowohl Herr Wolf
wie Herr Engel mann keine auffallende Erscheinung
am Andromeda- Nebel bemerkt haben. Danach ist der

Termin des Aufleuchtens auf die Zeit zwischen 16. und
17. August zu fixiren.

H. F. Wiebe: Der Einfluss der Zusammensetzung
des Glases auf die Nachwirkungen der
Thermometer. (Sitzungsberichte der Berliner Akademie

der Wissenschaften 1885, S. 1021.)

Bei der in neuerer Zeit immer sorgfltiger werden-

den Prfung der gebruchlichen Messinstrumente hatte

sich herausgestellt, dass die schon lange bekannten Ver-

schiebungen des Eispunktes an den Thermometern mit

der chemischen Zusammensetzung des Glases in Zusam-

menhang stehen. Diese Erkenntniss hatte zur natrlichen

Folge, dass in den Glasfabriken Versuche gemacht wur-

den zur Herstellung von Glsern, bei denen diese Nach-

theile der thermischen Nachwirkungen auf ein Minimum
reducirt sind. Herr Wiebe theilt nun der Berliner

Akademie mit, dass es den Herren Abbe und Schott
in Jena gelungen sei, ein Glas herzustellen, das nach
den sorgfltigst ausgefhrten Vergleichungen nicht bloss

die in den letzten Jahrzehnten fr Thermometer her-

gestellten Glassorten weit bertrifft, sondern auch vor

den franzsischen und englischen Thermometerglsern

sich auszeichnet. Drei verschiedene Glassorten werden

in Jena hergestellt, welchen diese Vorzge zukommen;
von diesen ist das erste an der Lampe sehr leicht zu

verarbeiten, whrend die beiden anderen sich weniger
leicht dazu eignen. Die chemische Zusammensetzung
dieser drei Jenenser" Glser ist folgende: I: Kiesel-

sure G7,5, Natron 14, Zinkoxyd 7, Kalk 7, Thonerde

2,5, Borsure 2. H: Kieselsure 69, Natron 14, Ziuk-

oxyd 7, Kalk 7, Thonerde 1, Borsure 2. III: Kiesel-

sure 52, Kali 9, Zinkoxyd 30, Borsure 9.

Von allgemeinerem Interesse ist der Schluss, zu dem
Herr Wiebe auf Grund seiner zahlreichen Beobachtun-

gen gelangte, fr welche er sich direct Glser hatte an-

fertigen lassen. Er konnte nmlich beweisen
,
dass Kali

und Natron bei der Zusammensetzung von Thermo-

meterglas einander nur vollstndig ersetzen drfen,
dass dagegen die theilweise Ersetzung von Natron durch

Kali und umgekehrt, unter Festhaltung der brigen

Bestandtheile, in Betreff der thermometrischen Eigen-
schaften nur ungnstig wirkt, indem sie die Nachwir-

kungserscheinung steigert; und zwar ist diese Steige-

rung um so grsser, je mehr sich das Verhltniss der

Alkalien zu einander der Gleichheit nhert.

George Hen:?low: Ueber das Ausschlagen und die

Art der Entwickelung der Bltter als

Schutzmittel gegen die Strahlung. (Tlie Jour-

nal of the Linnean Society. Botany, Vol. XXI, p. 624.)

Darwin hatte darauf hingewiesen, dass die ver-

schiedenartig abweichenden Stellungen, welche viele

Pflanzen in der Nacht, im Vergleich zu ihrer Tagestel-

lung, annehmen, smmtlich das Eine gemeinsam haben,
dass die obere Blattflche die Richtung zum Zenith ver-

meidet, und dass dabei oft opponirte Bltter sich eng
an einander legen. Diese Erscheinung fasste er als ein

Schutzmittel gegen die nchtliche Ausstrahlung auf,

welche in kalten Nchten sehr leicht das Erfrieren der

Bltter zur Folge haben knnte.

Herr Henslow fhrt nun den Beweis, dass viele,

wahrscheinlich die meisten Bltter whrend ihrer Ent-

wickelung aus der aufbrechenden Knospe im Frhling
dieselbe Stellung annehmen, wie die schlafenden Pflanzen

whrend der Nacht, und dass sie mit noch grsserer

Sorgfalt und in vollkommenerer Weise die oberen Fl-
chen schtzen. Der Zweck dieser Einrichtung ist zweifel-

los der gleiche, wie ihn Darwin fr die Schlafstellung

angenommen, nmlich die oberen Flchen gegen die im

Frhjahr viel grsseren Gefahren der Strahlung zu

schtzen. Mehrere directe Vergleichungen ber das

Verhalten der Bltter, wenn sie in ihrem natrlichen Zu-

stande belassen, und wenn sie ausgebreitet waren, zeigten,

dass die Verdunstung im ersteren Falle eine viel gerin-

gere war, und dass erstere unter denselben Temperatur-
verhltnissen in Mainchten intact blieben, unter de-

nen ausgebreitete Bltter sichtbar Schaden litten.

Eine Reihe von Beispielen fr die verschiedenen

Arten der Blattentwickelung aus der Knospe werden

von Herrn Henslow beschrieben und durch Zeichnun-

geu erlutert. Sie bezeugen smmtlich, dass das Aus-

schlagen wie die verschiedenen Stellungen ,
welche die

Bltter bei ihrer Entwickelung einnehmen, dahin zielen,

die Bltter gegen die Nachtheile der Strahlung zu

schtzen.

Zusendungen weiden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunsehweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. Fr diu Kedactiou verantwortlich: Eduard Viowug.
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lieber das zeitliche Entstehen der elektri-

schen Polarisation.

Von Professor J. Bernstein.

(Original
-
Mittheilung.)

Es ist bekannt, dass die Polarisation der Elek-

troden in einem zersetzbaren Leiter zu ihrer Ent-

wiokelung einer gewissen Zeit bedarf, die unter ver-

schiedenen Bedingungen variiren kann. Von Edlund l

)

ist ermittelt worden, dass die Polarisation von Platin-

platten in verdnnter Schwefelsure 1

/$q Secunde, nach

der Schliessung des Stromes etwa nur 1
/ i des Maxi-

mums betrgt. Das erreichbare Maximum scheint sich

in vielen Fllen erst allmlig in einem Zeitrume

von mehreren Secuuden einzustellen.

Es ist wohl anzunehmen ,
dass die zeitliche Ent-

wicklung der Polarisation in den ersten Momenten

nach dem Schlsse des Kreises am regelmssigsten
vor sich geht, dass dagegen in den spteren Zeit-

abschnitten sich manche seeundre Einflsse auf den

Ablauf der Erscheinungen geltend machon, namentlich

die Absorption der Ionen in den Elektroden und in

der Flssigkeit. Es erschien mir daher von beson-

derem Interesse in Bezug auf die Theorie dieses Vor-

ganges, das Ansteigen der Polarisation in den ersten

Momenten ihrer Entstehung zu beobachten.

Es sind von mir ber diesen Gegenstand Versuche

nach derselben Methode ausgefhrt worden, welche

ich bereits bei der Untersuchung der Depolarisation -)

befolgt hatte.

Mit Hlfe des frher beschriebenen Differcntial-

Rheotoms wurde ein Kettenstrom periodisch eine ge-

wisse Zeit durch eine Flssigkeit geleitet. In der

Zwischenzeit konnte sich die entstandene Polarisation

durch eine Xebeuleitung jedesmal bis nahezu auf Null

'

Pogg. Ann. Bd. 1ANW, 1852, 3.

mann, Galvanismus, 1872, Bd. I. s. 706.

^1 Pogg. Ann. Bd ('I.V. 1875, S. 177.

S. Wiede-

abgleichen. Whrend der Schliessungszeit wurde

durch den zweiten Contact des Rheotoms auf kurze

Zeit ein Zweig des durch die Flssigkeit gehenden
Stromes periodisch dem Galvanometer zugefhrt. Auf

diese Weise konnte der zeitliche Verlauf des Stromes

in der Flssigkeit von dem ersten Momente seiner

Entstehung ab verfolgt werden. Die Schliessuugs-

zeiten des Stromes variirteu in verschiedenen Ver-

suchen etwa zwischen 0,01 bis 0,05", die Beobachtungs-

zeiten, in denen der Zweigstrom zum Galvanometer

lief, etwa zwischen 0,001 bis 0,005".

Man findet nun in solchen Versnchen, dass der

Strom in den ersten Momenten der Schliessung in

einer nicht messbaren Zeit zu einem Maximum an-

steigt, von welchem er continuirlich absinkt. Dieses

Maximum ist vermuthlich annhernd diejenige Strom-

strke, welche vorhanden sein wrde, wenn in dem

Kreise keine Polarisation stattfnde. Doch existirt

dasselbe in theoretischem Sinne nur in dem ersten

Zeitdifterential der Schliessung, whrend das beob-

achtete Maximum dem Integral der Curve in der

ersten Beobachtungszeit entspricht. Die Polarisation

beginnt also momentan mit der Schliessung des pola-

risirenden Stromes, und dies scheint mir ein Beweis

dafr zu sein, dass in einem zersetzbaren Leiter eine

Strombildung ohne Elektrolyse nicht mglich ist.

Der zeitliche Verlauf des polarisirenden Stromes

lsst sich im Allgemeinen als eine Gurvc darstellen,

welche zuerst schnell und dann mit abnehmender

Geschwindigkeit von ihrem anlnglichen Maximum

absinkt, um sich allmlig einer Constanten Hhe zu

nhern. Die Polarisation beginnt daher mit einer

Geschwindigkeit, welche whrend ihres Wachsthums

continuirlich abnimmt.

Aus den angefgten Beispielen eines Versuches

lsst sich erkennen, in welcher Weise die Strke des

polatisirenden Stromes und die des Palarisations-

stromes sich innerhalb kleiner Zeiten ndert. Zwei
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Platinplatten von 1 X 2 1
/.J
cm Flache und 1cm gegen-

seitigem Abstnde leiteten den Strom von 6 Daniell

mit 6,5 Siemens Nebeuschliessung in procentige

Schwefelsure. Unter der Rubrik t ist die Zeit an-

gegeben, unter q die Ausschlge fr den polarisiren-

den Strom nnd unter p die jedem Momente ent-

sprechende Strke des Polarisationsstromes:

1) t
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24. October 1885 gemacht; eine dritte Erde III,

weisser Thou, roher Kaolin, wurde zuerst am 16. Juni

1884, zuletzt am 24. October 1885 analysirt.

Aus den Analysen ergab sich, dass der verbun-

dene Stickstoff (allein oder zu dem Stickstoff der

Nitrate addirt) unaufhrlich zuuahm in den unter-

suchten, thonigen Sanden und im Kaolin, die mit

der Luft in Berhrung waren. Diese Zunahme er-

folgte in der ganzen Masse. Sie wurde whrend der

kalten Jahreszeit nicht beobachtet. Sie stand in

keiner Beziehung zur Salpeterbildung, welche wh-
lend des zweiten Jahres stationr geblieben im

Sande I, leicht zugenommen im Sande II, und ab-

genommen im Kaolin III, aber in allen Fllen sehr

klein war. Sie stand ebensowenig im Verhltnis.1

zum Ammoniak- Stickstoff, dessen Menge sehr klein

geblieben war und eher abzunehmen schien. Im

Kaulin III hatte eine Bindung des Stickstoffs anfangs
nicht stattgefunden, als die Masse ganz mit Wasser

gefllt war, sondern erst nachdem er durch Aus-

trocknen pors geworden.
2. Dieselben Bodenarten wurden in glasirten, am

Boden durchbohrten Tpfen aufbewahrt, die 1 kg
Substanz enthielten, 113 qcm Oberflche, und 8 bis

10 cm Tiefe hatten. Diese Tpfe wurden auf Ge-

stellen auf einer Wiese, 70 cm ber dem Boden, hin-

gestellt unter einem Dache
,

welches senkrechten

Regen abhielt, aber die Luft frei circuliren und

schrgen Regen auffallen Hess. Whrend der zwei-

ten Periode wurde die Erde von Zeit zu Zeit mit

destiUirtem Wasser besprengt, das im Ganzen 0,0001 g

Ammoniak-Stickstoff enthielt. In dieser Reihe wurde

noch eine Erde IV, roher Kaolin, benutzt. Auch

diese thonigen Erdarten haben schliesslich smmtlich

Stickstoff gebunden ;
doch erfolgte diese Bindung

weniger schnell
;

zeitweise ist sie in zwei Fllen

etwas zurckgegangen. Auch hier stand die Stick-

stoffbindung in keinem Verhltniss zur Nitrification

oder zum Ammoniak - Stickstoff. Sie war auf der

Wiese von derselben Grssenordnung wie in der

ersten Versuchsreihe.

3. Dieselben Bodenarten wurden in hnlichen

Tpfen auf einem Balken ohne Schutzdach auf einem

frei stehenden Thurine
,
29 m ber dem Boden der

Wiese, hingestellt. Sie fhrten zu demselben Ergeb-
uiss wie die frheren Versuche. Obwohl sie wieder-

holt von Regen ausgewaschen waren , wurde Stick-

stoff in betrchtlichen Mengen gebunden, namentlich
j

von den Kaolinen , welche ein Maximum ergaben.

Hier knnte man eine Wirkung der atmosphrischen
Elektricitt vermuthen

,
da die Tpfe das Potential

der Erde, die Luft hingegen ein viel hheres, im

Durchschnitt von 600 bis 800 Volt, besassen.

Bei diesen Versuchen bot sich Gelegenheit, die

Zufhrung von Ammoniak und Salpetersure durch

den Regen und die Atmosphre zu bestimmen, da in I

der zweiten Reihe nur die letztere und in der dritten

ausserdem noch die erstere zur Wirkung kam. Der

Regen wurde in einem Regenmesser gesammelt und

analysirt und ergab fr die Oberflche der Tpfe im

Ganzen 0,00069 g Ammoniak -Stickstoff. Der Stick-

stoff der Salpetersure konnte nicht gemessen werden,

selbst in 2 Liter Regenwasser war er geringer als

0,0001 g. Die Bestimmung des gasfrmigen Ammo-

niaks, welches von der Luft an den Boden abgegeben

wird, ist sehr unsicher. An verdnnte Schwefelsure,

die in offenen Schalen, neben den Tpfen auf der

Wiese, aufgestellt waren, gab die Luft vom April bis

October an eine Oberflche von 113 qcm 0,0051g ab.

Addirt man diese Menge zu dem vom Regen herbei-

gefhrten Stickstoff, so erhlt man 0,0058 g; der Stick-

stoff aber, der von den untersuchten Erden auf dem

Thurme gebunden wurde, betrug 0,0277g, 0,0347 g,

0,0432 g; also 4- bis 8mal soviel. Dieser Stickstoff

scheint somit weder dem Regenwasser noch dem

Ammoniak der Atmosphre zugeschrieben werden zu

drfen. Eine andere 1884 ausgefhrte Messung er-

gab ein hnliches Resultat. Die Bindung des Stick-

stoffs durch Thonbden erfolgt somit unabhngig von

der Zufuhr verbundenen Stickstoffs.

4. Dieselben Bodenarten wurden in grossen,

weissen
,
mit Luft gefllten Glasflaschen aufbewahrt,

von denen jede 1kg Sand enthielt; ein Theil Flaschen

wurde ins Dunkle gestellt ,
ein anderer dem diffusen

Lichte exponirt. Von vornherein wurde etwas Wasser

zugesetzt, die Flaschen fest verschlossen und ihr Inhalt

von Zeit zu Zeit umgeschttelt. Die Bindung des

Stickstoffs erfolgte auch hier in den drei untersuchten

Erdarten
,
und zwar fortschreitend wie an der freien

Luft und in Mengen gleicher Grssenordnung. Sie

erfolgte in der Dunkelheit ebenso gut, wie im diffusen

Lichte, unter dem Einfluss des letzteren aber war sie

lebhafter.

5. 1 kg Sand von bekanntem Stickstoffgehalt

wurde 2 Stunden lang auf 100 erwrmt und dann

5 Minuten lang ein Strom Wasserdampf hindurch

geleitet. Whrend der Abkhlung liess man nur

Luft eintreten, welche durch vorher auf 130 erhitzte,

mit Glycerin getrnkte Baumwollen-Pfropfen gegangen
war. Dann wurden die Gefsse sich selbst vom

6. Juli bis 6. October 1885 berlassen. In all diesen

Versuchen blieb der Stickstoff stationr, und hat so-

gar etwas abgenommen, zweifellos whrend der an-

fnglichen Erwrmung. Letztere hat somit die Ur-

sache der Stickstoff-Bindung zerstrt. Die so sterili-

sirten Bodenarten haben ihre Fhigkeit, Stickstoff zu

binden, nicht wieder erlangt whrend derselben Zeit-

periode weder unter dem Einfluss der freien Luft,

noch durch Hinzufgen einer geringen Menge der

ursprnglichen Substanz. Diese Resultate sind ent-

scheidend. *

Wir sehen also, dass die untersuchten thonigen

Bodenarten, Sande und Kaoline, die Fhigkeit be-

sitzen, den freien atmosphrischen Stickstoff langsam

zu binden. Diese Fhigkeit ist unabhngig von der

Salpeterbildung und ebenso von der Verdichtung des

Ammoniaks. Sie ist der Wirkung bestimmter leben-

der Organismen zuzuschreiben. Sie zeigt sich nicht

im Winter; vielmehr erfolgt sie vorzugsweise whrend

der Jahreszeit lebhafter Vegetation. Eine Tempe-
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ratur von 100 hebt sie auf. Sie erfolgt ebensowohl

in verschlossenen Gefssen, wie in Berhrung mit der

Atmosphre; ebensowohl an der vollkommen freien

Luft auf einem hohen Thurme, wie unter einem

Schntzdache in der Nhe des mit Vegetation bedeckten

Bodens, oder in einem geschlossenen Zimmer. Sie

erfolgt im Dunkeln ebensowohl wie im Lichte, ob-

wohl im zweiten Falle lebhafter.

Um die Tragweite der hier mitgetheilten That-

sachen noch mehr hervortreten zu lassen, mgen noch

einige numerische Daten folgen. Herr Berthelot
hat die Bindung des Stickstoffs, die er in den fnf
Versuchsreihen nachgewiesen , pro Kilogramm Boden

berechnet und in einer kleinen Tabelle zusammen-

gestellt. Man erkennt aus derselben, dass die Stick-

stoffbindnng in den vier Fllen von derselben Grssen-

ordnung ist; der Zutritt der freien Luft hat dieselbe

nicht merklich vergrssert, so dass die Zufuhr der

Stickstoffverbindungen, Ammoniak und Salpetersure,
durch die Atmosphre hier keine Rolle spielt; sie ist

brigens bedeutend geringer als die Mengen Stickstoff,

die wirklich gebunden worden sind, und in den Ver-

suchen in geschlosseneu Flaschen kann von einer

solchen Zufuhr berhaupt keine Rede sein. Die ab-

solute Menge Stickstoff, die von 1 kg absorbirt worden,

stieg in Berhrung mit der Luft im Zimmer beim

Sande I im Jahre I
;884 auf 0,022 g und im Jahre

1885 auf 0,024 g; im verschlossenen Gefsse auf 0,038 g.

Beim Sande II betrugen die Zunahmen an Stickstoff

in der Kammer 0,052 g, im geschlossenen Gefsse

0,038 g, auf der Wiese 0,01 8 g und auf dem Thurme

0,028 g; die geringeren Mengen der beiden letzten

Flle ist auf die Verluste zu rechnen, welche durch

das Auswaschen durch den Regen bedingt waren.

Bei dem Kaolin III betragen die Gewinne in der

Kammer 0,020 g, im geschlossenen Gefsse 0,028 g,

auf der Wiese 0,014 g, auf dem Thurme 0,035 g; die-

ser Kaolin war von vornherein sehr arm an Stickstoff.

Vergleicht man nun mit diesen Zahlen die Ober-

flche der benutzten Tpfe auf der Wiese und auf

dem Thurme, so ergiebt sich fr die Flche eines

Hektars eine Bindung von 20 kg Stickstoff fr den

Sand I, 16 und 25 kg fr den Sand II, und 32 kg
fr den Kaolin III; Werthe, welche factisch viel

kleiner sind als die in Wirklichkeit vor sich gehen-
den Absorptionen betragen ,

denn sie beziehen sich

auf die sehr kleinen Dicken der Bodenschichten von 8

bis 10cm, whrend die Absorption des Stickstoffs ganz
ebenso gut und proportional derselben bei einer fnf-

fachen Dicke in den Tpfen des geschlossenen Zimmers

erfolgte. Die quantitative Bedeutung dieser Stick-

stoffquelle springt hier klar in die Augen.

Charles Morris: Die Urzustnde bei der Bil-

dung der Fossilien. (Proceedings of the Academy of

Natural Seiendes of Philadelphia 1885, ]>. 97.)

Die Frage, warum keine fossile Thierfoirmen in

den Schichten aufgefunden werden
,

die lter sind

als die cambrischen, kann selbstverstndlich nur durch

hypothetische Vermuthungen beantwortet werden,

welche sich auf bereits bekannte Thatsachen sttzen
und sich von diesen ableiten lassen. Vom Darwi-
nistischen Standpunkte aus hat Herr Morris ber

diese Frage der naturwissenschaftlichen Akademie zu

Philadelphia jngst seine Anschauungen entwickelt,
denen nachstehende Betrachtungen entlehnt sind.

Zwischen den Schichten der cambrischen Periode

der Erde und den vorcambrischen sind mineralogi-
sche Differenzen nicht vorhanden, und dennoch ent-

halten die cambrischen Schichten viele Fossilien,

whrend die prcambrischen derselben entbehren.

Ferner zeigen die cambrischen Lebewesen nicht die

Aufeinanderfolge, die wir unseren biologischen An-

schauungen nach erwarten mssten. Von den nie-

dersten Protozoen findet man
, weim man von dem

strittigen Eozoon absieht, keine Spur; gleichwohl
mssen sie in grosser Anzahl existirt haben, und
wenn es damals kalk- oder kieselschalige Formen

gegeben htte, wie jetzt, so htten sie irgend welche

Spuren ihrer Existenz in den Felsen zurckgelassen.
Die hher entwickelten Metazoen beginnen gleichfalls

nicht mit den niedrigsten Formen; vielmehr finden

wir bereits im Beginne eine grosse Mannigfaltigkeit

von Trilobiten neben einer geringeren von Anneliden

und Mollusken, whrend Spuren von Schwmmen,
Echinodermen und niederen Crustaceen sehr sprlich

sind; ausserdem berwiegen die fortgeschrittensten

unter diesen Thieren, die Trilobiten, an Zahl alle ihre

Zeitgenossen. In einer betrchtlich spteren Zeit treten

die Graptoliten, die niedrigste Ordnung derHydrozoen,
und ziemlich gleichzeitig die Cephalopoden, die hchste

Ordnung der Mollusken
, auf. Im Silur sind beide

sehr reich entwickelt, aber es dauert noch lange,

bevor eine deutliche Spur eines Wirbelthieres auftritt,

und zwar erscheint auch dieses keineswegs in seiner

niedrigsten Form.

Das Auftreten von Landthieren bietet e>ne hn-

liche Erscheinung dar. Unterhalb der Steinkohlen-

schichten findet man keine Landwirbelthiere; gleich-

wohl weiss man jetzt, dass Insecten selbst zur

Silurzeit existirt haben, dass also die fr das Land-

leben nothwendigen Bedingungen lange vorhanden

gewesen sind, bevor die Wirbelthiere das Leben im

Meere mit dem auf dem Lande vertauschten.

Man kann nun nicht glauben, dass diese Fossilien

in Wahrheit den Anfang und die wirkliche Aufein-

anderfolge des Lebens auf der Erde darstellen. Ein

solch confuses Gemisch von hohen und niederen

Formen, wie man sie in den Gesteinen findet, kann

mit keiner Lehre in Uebereinsfimmung gebracht
werden und man muss annehmen

,
dass wir nur

Bruchstcke des Urlebens vor uns haben, die in einer

Weise vergesellschaftet sind
,

die keine Vorstellung

giebt von den wirklichen Lebensverhltnissen.

Die bekannten ltesten Thiere mid vorzugsweise

solche, die sich einbohren, herumkriechen oder stationr

sind; herumschwimmende Formen, welche jetzt so

reichlich die Oceane bevlkern, scheinen nur unbe-

deutendvertreten zu sein. Es gab nur kleine Schwim-

mer, wie Pteropoden und Phyllopoden, und wenn
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die Triboliteu berhaupt schwimmen konnten, waren

ihre Bewegungen nur sehr langsam. Gleichwohl hat

man vielen Grund anzunehmen, dass schwimmende

Thiere in grosser Anzahl vorhanden gewesen sein

mssen. Schnelle Schwimmer sind so bedeutend im

Vortheil bei der Erlangung der Nahrung und den Ge-

fahren zu entgehen, gegenber den langsamen Schwim-

mern, dass die natrliche Auslese schwimmende For-

men hervorbringen musste. Auch die Embryologie

spricht hierfr, da alle Meeresthicre ihr Leben als

Schwimmer beginnen und erst spter sich festsetzen.

Nach allen Erfahrungen ist diese embryologische

Thatsache dahin zu deuten ,
dass in einer frhereu

Feriode die Vorfahren der festsitzenden Formen frei

herumschwimmende gewesen.
Einen noch berzeugenderen Beweis fr die hier

aufgestellte Annahme bietet der Umstand, dass die

Thiere, deren fossile Reste wir kennen, smmtlich

mit schtzenden Panzern bedeckt sind, deren Erhal-

tung uns von der Existenz jener Thiere Kunde giebt.

Aber Angriffswaffen finden wir nirgends bei ihnen
;

selbst die Trilobiten, welche von ihren uns bekannten

Genossen nichts zu frchten hatten, sind mit einem

starken Panzerhemde bekleidet und haben gelernt,

sich zu einer undurchdringlichen Kugel zusammenzu-

ballen. Zweifellos hatten sie Feinde, die krftiger

waren als sie selbst, gegen welche sie sich durch ihren

chitinhaltigen Harnisch vertheidigt haben; aber von

diesen ruberischen Feinden wissen wir nichts. Das-

selbe lehren alle anderen Formen; die harten Ueber-

reste ,
die wir von ihnen kennen ,

sind smmtlich

Schutzvorrichtungen. Die weichen Anneliden schtz-

ten sich durch Einbohren in den Schlamm. Die

Mollusken schlssen sich in feste Kalkhllen ein, und

Aehnliches finden wir bei den anderen. Viele mussten

sich gegen die Trilobiten schtzen; aber die Feinde

der Trilobiten fehlen ganz.

Nirgends findet man in den Gesteinen harte Theile

zur Vertheidigung oder zum Angriff, die auf diese

Feinde hindeuten. Zweifellose Angriffswaffen findet

man erst mit dem Auftreten von Fischzhnen, und

die frhesten Spuren von Angriffswaffen liefern die

zweifelhaften Conodonten des unteren Silurs. Die ersten

Beweise fr die Existenz schwimmender Raubthiere

trifft man in den ltesten Fischresten. Man kann sich da-

her denken, dass Fische ohne harte Theile die frhesten

Meere in sehr grosser Zahl bevlkert und die schwche-

ren Thiere vernichtet haben, dass sie dann mit ein-

ander Krieg fhrten, der bei ihnen die Entwickelung
schtzender Hllen herbeifhrte, von welchen die

Knochenplatten der devonischen Fische uns Zeugniss

geben. Wahrscheinlich haben mehrere auf einander

folgende Typen nach einander die Herrschaft im

Meere erlangt, von denen jede folgende krftiger

gewesen; und die letzten und krftigsten, die Fische,

haben das offene Meer von allen Nebenbuhlern befreit.

Erhalten konnten sich nur die Formen, welche sich

gegen diese Ruber vertheidigen konnten durch feste,

ussere Schutzmittel.

Geht man daher rckwrts die Reihe der fossilen

Formen durch, so findet man die gepanzerten Typen
an Zahl und Mannigfaltigkeit abnehmen und kommt

zu einer Periode, in welcher die nackten, schwim-

menden Formen vorherrschten. Dies war wahrschein-

lich der Zustand in den prcambrischen Zeiten. Es

dauerte lange, bevor die Thiere die Fhigkeit erlang-

ten, Drsen zu entwickeln, die Chitine, kohlensauren

Kalk und andere schtzende Substanzen absondern.

In einer noch spteren Entwickelnngsepoche began-

nen erst die Thiere ein inneres, hartes Skelett abzu-

sondern. Die Notwendigkeit des Schutzes veranlasste

zweifellos eine schnellere Entwickelung der Drsen,
die eine ussere, harte Hlle absondern. Hierzu war

eine lange Zeit erforderlich, und die Entwickelung der

Hautdrsen, welche ein usseres Skelett, Zhne u. s. w.

erzeugen ,
war wahrscheinlich kurz vor dem Beginn

der cambrischen Erdperiode beendet.

Die Fhigkeit, ein inneres Skelett abzusondern,

entwickelte sich erst viel spter. Mit Ausnahme der

spteren Cephalopoden entbehren alle Wirbellosen

eines inneren Skelettes, und die Muskeln setzen sich

bei ihnen an den usseren Panzer. Die Wirbelthiere

haben durch ihr inneres Skelett, an welchem die

Muskeln sich ansetzen, ein bedeutendes Uebergewicht

wegen ihrer bedeutend grsseren Biegsamkeit und

krftigeren Bewegungsfhigkeit. Lange Zeit nach

dem Erscheinen der Wirbelthiere bestand die innere

Sttze der Muskeln in einem knorpeligen Stabe; selbst

die grossen devonischen Fische hatten, mit Ausnahme

weniger Flle, keine knchernen Wirbel; auch die

Ganoiden der Steinkohle hatten nur einen Kuochen-

ring im usseren Theile ihrer Wirbel. Die Fhigkeit,

Knochen im Inneren des Krpers abzusondern ,
ent-

wickelte sich in den Fischen sehr langsam. Ein knor-

peliges, inneres Skelett reichte auch fr die schwim-

menden Fische lange aus. Die grossen Lndformen

brauchten aber eine grssere Festigkeit des inneren

Skeletts; grssere Landwirbelthiere konnten erst auf-

treten, nachdem die Fhigkeit, kncherne Skelette zu

bilden, erlangt war. Bezeichnend ist, dass kurz nach

dem Erscheinen von Knochen in den Fischskelctten

die Batrachier in den Gesteinen auftreten; obschon

die Bedingungen fr das Landleben schon frher vor-

handen waren und Insecten und Skorpione schon im

Silur auftraten
,
findet man Landwirbelthiere erst in

der Steinkohle.

Aus vorstehenden Betrachtungen folgt, dass die

Versteinerung thierischer Formen nicht mglich war,

bevor nach einer langen Entwickelungszeit die Fhig-

keit, harte, ussere Hllen abzusondern, gewonnen

war, und dass die Existenz grosser Landwirbel-

thiere erst mglich war, als nach einer noch lngeren

Entwickelungsperiode die Fhigkeit sich entwickelt

hatte, innere, kncherne Skelette abzusondern.

E. Bndde: Ueber eine Eigentmlichkeit des

Seehorizontes. (Zeitschrift der sterreichischen Ge-

sellschaft fr Meteorologie Bd. XX, S. 354.)

Steht man auf einem Schiffe (etwa 5 m ber dem

Meere) und blickt auf das ferne Meer, so erscheint
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bei irgend windigem Wetter und nicht zu sehr ge-

trbter Luft das Wasser am Horizont scharf gegen
den Himmel abgesetzt, Wasser und Luft sind durch

eine Grenzlinie getrennt , welche die scheinbare

Wasserlinie" genannt werden soll. Auf offener See

bildet sie einen Kreis, den man mit dem scheinbaren

Horizont, das ist mit demjenigen Kreise, in welchem

ein vom Auge ausgehender Strahleukegel die Erd-

oberflche berhrt, identificirt. Aus der Hhe des

beobachtenden Auges ber der Meeresflche lsst sich

der Radius des scheinbaren Horizontes berechnen
;
er

ist gleich 9,1km, und denselben Abstand muss die

scheinbare Wasserlinie vom Beobachter haben. Gleich-

wohl wird diese Entfernung auch von gebtesten und

erfahrensten Personen viel kleiner geschtzt, meist

auf etwa zwei Drittel des wirklichen Abstandes, und

man msste diesen Mangel an Uebereinstimmuug der

Unzulnglichkeit unseres Schtzungsvermgens zu-

schreiben, wenn nicht eine interessante Beobachtung,
die Herr Budde ausfhrlicher beschreibt, auf eine

andere Deutung hinweisen wrde.
Steht mau auf einem Schiffe und hat eine Insel

mit schrg abfallenden Wnden in Sicht, die mehrere

Kilometer weit hinter der scheinbaren Wasserlinie

liegt, so ragt, unter gewissen atmosphrischen Bedin-

gungen, das Profil derselben nicht einfach ber die

scheinbare Wasserlinie empor; vielmehr zeigt das-

selbe jederseits eine ausspringende Ecke und unter

derselben je eine einspringende Seite
;

es sieht aus,

als wre jederseits ein keilfrmiges Stck unmittelbar

ber der Wasserlinie aus der Insel ausgeschnitten.

Kommt man der Insel nher, so bleibt das Bild bei

einem gewissen Abstnde unverndert; bei weiterer

Annherung nimmt die Lnge der einspringenden
Linien ab, und wenn man sich so weit genhert hat,

dass die Insel die scheinbare Wasserlinie berschreitet,

ist die Erscheinung vllig verschwunden. Hiermit ist

erwiesen, dass die scheinbar abgekippten Ecken nicht

in der wirklichen Form der Insel begrndet sind, son-

dern ein eigenthmliches, optisches Phnomen bilden.

Die Erklrung dieser Erscheinung ergiebt sich

aus hnlichen Beobachtungen an langgestreckten,
theils niedrigen ,

theils mit Hhen besetzten Land-

zungen. Die Erscheinungen ,
welche die Profile dar-

bieten, lassen sich nmlich dahin zusammenfassen,

dass, wenn man durch die vorspringenden Ecken eine

Horizontale sieht, man unterhalb dieser Horizontalen

bis zur scheinbaren Wasserlinie ein Spiegelbild von

dem sieht, was ber ihr liegt. Herr Budde nennt

diese Erscheinung die Spiegelkimmung" und erklrt

sie durch die Annahme ,
dass hinter der scheinbaren

Wasserlinie unter den Bedingungen, unter welchen

die Spiegelkimmung auftritt
,
noch eine horizontale,

ringfrmige, spiegelnde Flche liege; direct sichtbar

sind nur die Gegenstnde, welche ber den usseren

Grenzkreis dieser Flche hervorragen, die Flche von

dieser usseren Grenze bis zur scheinbaren Wasser-

linie giebt ein Spiegelbild, welches sich der Basis des

direct gesehenen Bildes anlegt und von der schein-

baren AVasserliuie nach unten begrenzt wird.

Die spiegelnde Flche kann nun nicht wohl aus

etwas anderem bestehen als aus Meerwasser. Bewegtes
Meerwasser kann mau als eine Masse auflassen, deren

Oberflche von grossen, flachen Wellen durchzogen

ist, auf welcher kleinere Rauhigkeiten aufgesetzt sind.

Nun ist bekannt, dass selbst sehr rauhe Flchen stark

spiegeln, wenn man unter einem sehr schiefen Winkel

auf sie hinblickt: der rostigste Flinteiilauf spiegelt

sehr deutlich, wenn man ber ihn weg nach dem
Monde visirt. Es steht also physikalisch der Annahme
nichts im Wege, dass die grossen Meereswellen trotz

der ihnen aufliegenden, kleineren Rauhigkeiten krftig

spiegeln und nicht bloss glitzern, wenn man aus

grosser Entfernung unter einem usserst schiefen

Winkel auf sie hinblickt; und wenn man diese An-

nahme macht, so erklrt sich die hier als Spiegel-

kimmung beschriebene Erscheinung auf die einfachste

Weise.

Die Bedingungen fr die Wahrnehmbarkeit der

Spiegelkimmung sind, dass der Beobachter so hoch

stehe, dass ihm die Wasserlinie als ein scharfer Kreis

erscheint; ferner muss er so niedrig stehen, das

dunkle Objecte, welche etwa die doppelte bis vierfache

Eutfernung der scheinbaren Wasserlinie haben, noch

scharfe Contureu zeigen ;
endlich mssen die Objecte

solch ussere Formen haben, dass die Grenze zwischen

Object und Spiegelbild scharf zu erkennen ist. Sind

alle diese Bedingungen erfllt, so zeigt die Erschei-

nung gleichwohl noch verschiedene Intensitt; sie

hngt nmlich noch vom Wellenschlage ab und zwar

von der Anwesenheit grosser oceanischer Wogen.
Ganz kleine Meeresbecken ,

in denen nur kurze,

hpfende Wellen zu Stande kommen, zeigen daher

keine Spiegelkimmung; grssere Wasserflchen da-

gegen zeigen sie meist deutlich. Auf dem Schwarzen

Meere hat Herr Budde keine Laudvorspruge beob-

achten knnen
,
aber er sah die Erscheinung an ent-

fernten Schiffen, und dort war sie stark genug, um
auch dem grossen Publicum aufzufallen; die entfernten

Schiffe schienen in der Luft zu schweben. An den

Inseln des Tyrrhenischen Meeres hat Herr Budde
die Spiegelkimmung jedesmal auffallend entwickelt

gesehen ,
und auch au den Sporaden war sie bei

windigem Wetter deutlich.

Die Hhe der Spiegelkimmung, das ist der Ge-

sichtswinkel, unter dem eine von der vorspringenden

Ecke der Erscheinung auf die scheinbare Wasserlinie

gefllte Senkrechte erscheint, hat Herr Budde aus

Mangel an Instrumenten nicht messen knnen; er

schtzt sie im Mittellndischen Meere auf vier bis

fnf Minuten. Um etwa eben so viele Minuten kann

die scheinbare Wasserlinie unter dem scheinbaren

Horizonte liegen ,
was fr die nautischen Hhen-

messungen, die ja von der scheinbaren Wasserlinie

aus gemacht werden, von Wichtigkeit ist. Die weitere

Verfolgung des hier beschriebenen Phnomens mit

genauer messenden Mitteln hat somit sowohl eine

wissenschaftliche wie auch praktische Bedeutung.

Liegt nun die scheinbare Wasserlinie vier bis

fnf Minuten unter dem scheinbaren Horizonte, so
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liegt sie dem Beobachter auch erheblich nher, als

dieser; der eingangs erwhnte Unterschied zwischen

geschtztem Abstnde der scheinbaren Wasserlinie und
dem berechneten Abstnde des scheinbaren Horizontes
wre somit auf einen objeetiven Grund zurckgefhrt.
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Kleinere Mittheilungen.
J. Janssen: Zur Spectralanalyse der Bestand-

teile der Erdatmosphre. (Comptes rendus,
Tome CI, p. 649.)

Zur Untersuchung der Spectren, welche die gasigen
Iiestandtheile unserer Atmosphre ergeben ,

und deren

genaue Keuntniss eine wichtige Vorbedingung fr die

Spectralanalyse der Himmelskrper ist, hat Herr Janssen
die reichen Hlfsmittel des Observatoriums zu Meudon
verwerthet. Er hat daselbst vier Rhren aufstellen

lassen, von denen eine eine Lnge von 60 m besitzt, und
in diesen hat er den Wasserstoff, die atmosphrische
Luft uud den Sauerstoff dem Experiment unterzogen.
Die ersten Resultate dieser Versuche theilte Herr Janssen
kurz in folgenden Stzen mit.

Fr den Wasserstoff hat sich bereits bestimmt her-

ausgestellt, dass man ganz enorme Dicken dieses Gases
benutzen muss, um sein Absorptionsspectrum zu er-
halten. Der Sauerstoff ist in Rhren von 20 m und von
60 m Lnge untersucht worden, in denen er hohen
Drucken ausgesetzt werden konnte. Geht man in der
Rhre von 60m Lnge von niedrigen Drucken aus, um
nach und nach zu hheren berzugehen, so berzeugt
man sich vom sueeessiven Erscheinen immer zahlreicherer
Linien oder Bndel. Zuerst sind es die Linien und
Bndel im Roth, die Herr Egoroff, der sie zuerst er-
kannt hat, fr die Linien A und B des Sonnenspectrums
hlt. Reim Erhhen des Druckes konnte man bereits
bis zu einem Druck von 27 Atm. gehen und hat dann,
namentlich wenn mau durch passende Anordnungen
die Intensitt der Lichtquelle steigerte, Absorptions-
erscheinungen jenseits A erhalten. Zwischen A uud B
sowie zwischen B und C scheinen Linien zu existiren,
welche einen noch hheren Druck erfordern, um sicher

nachgewiesen zu werden. Endlich sah man bei den
starken Drucken drei dunkle Banden erscheinen: eine
im Roth in der Nhe der Linie

,
eine im Gelbgrn bei

D und eine im Blau. Das Sonnenspectrum zeigt keine
hnlichen Randen. Man kann daher dem Sauerstoff in
dem Zustande, den er iu der Erdatmosphre besitzt, die
Existenz dieser Banden nicht zuschreiben.

A. Battelli und M. Martinetti: Ueber das Schmel-
zen von Gemischen aus zwei nichtmetalli-
schen Substanzen. (Atti della R. Accademia di

Torino, Vol. XX, 1885, p. 1058.)

Mischungen aus je zwei organischen Substanzen,
welche verschiedene Schmelzpunkte besitzen, und zwar
Naphtalin, Monobromcampher , Nitronaphtalin, Stearin,
Paraffin, Diphenylamin , Spermacet und andere, wurden
in wechselnden Verhltnissen paarweise gemischt und
die Schmelzpunkte dieser Mischungen whrend der Er-

wrmung, wie whrend der Abkhlung, bestimmt. Es
ergaben sich dabei folgende Resultate.

Die untersuchten Mischungen je zweier organischen
Krper besitzen in der Regel zwei bestimmte Schmelz-

punkte, einen, der sich mit der Zusammensetzung des
Gemisches ndert

,
und einen zweiten

, ganz streng oder
annhernd constanteu fr alle Gemische derselben Art.

Wenn die Mengen der Restandtheile des Gemisches
sich ndern, so dass das V erhltuiss der beiden gemisch-
ten Krper zu einander allmlig wchst, dann sinkt

der Punkt, bei welchem das Thermometer whrend der

Abkhlung des Gemisches zuerst stille steht, immer nie-

driger unter den Schmelzpunkt der Substanz, welche
sich im ursprnglichen Gemisch im Ueberschuss befunden,
bis sie den zweiten Stillstandspunkt der Temperatur er-
reicht und steigt dann von Neuem bis zur Schmelz-

temperatur der Substanz, die sich in der letzten Mischung
im Ueberschuss befindet.

Der zweite Stillstand der Temperatur, der bei einem
bestimmten Verhltniss der beiden Substanzen mit dem
ersten zusammenfllt, sinkt gewhnlich, wenn die Menge
der einen oder anderen zunimmt, aber nur langsam.

Die Analogie dieser durch eine grosse Reihe von
Messungen gewonnenen Resultate mit den lngst bekann-
ten Erscheinungen beim Schmelzen der Legirungen ver-
anlasste eine Prfung der Erklrungen, welche fr diese

Erscheinungen aufgestellt worden. Bekanntlich hatte

Rudberg behauptet, dass die beiden Bestandtheile der

Legirung beim Schmelzen sich in einer molecularen

Verbindung, einem chemischen Gemisch" verbinden,
und dass diese Verbindung mit der berschssigen Sub-
stanz eine mechanische Mischung bilde. Die mechanisch
sehr veitheilte Masse zeigt einen um so niedrigeren Er-

starrungspunkt, je grsser die Vertheilung ist, whrend
der zweite Erstarrungspunkt der molecularen Verbindung
angehrt. Herr E. Wiedemann nahm gleichfalls eine

Bildung jenes chemischen Gemisches an
,
aber die ber-

schssige Substanz ist nach seiner Anschauung in dem-
selben gelst, und das erste Stehenbleiben des Thermo-
meters erfolgt bei dem Punkte, wo die gelste ber-

schssige Substanz gefllt zu werden beginnt.
Diese letztere Vorstellung haben nun die Herren

Battelli und Martinetti durch Versuche besttigt,
von denen hier nur einer erwhnt werden soll. In eine

Mischung, welche eine Substanz im Ueberschuss enthielt,
wurde ein Glasstab, der mit einer dnnen festen Schicht
dieser Substanz bedeckt war, getaucht, whrend die

Temperatur unter derjenigen ihres Schmelzpunktes, aber
ber derjenigen des ersten Erstarrungspunktes war.
Wurde der Glasstal) nach einer Minute herausgezogen,
dann war er stets blank, die Substanz wurde also ver-

flssigt. Wurde derselbe Versuch wiederholt, nachdem die

Temperatur unter dem ersten Stillstandspunkte und nahe
dem zweiten war, so war der Stab auch nach mehreren
Minuten noch mit der Hlle bedeckt. Das Schmelzen
im ersten Falle unterhalb des Schmelzpunktes der Sub-
stanz lsst sich in der That ungezwungen nur erklren
durch die Annahme, dass sie in dem flssigen Gemisch
gelst worden, die bei der herrschenden Temperatur noch
nicht gesttigt war. Bei der tieferen Temperatur hin-

gegen war die Flssigkeit bereits bersttigt und schied
schon etwas von dem gelsten ab, die eingefhrte Sub-
stanz konnte daher nicht mehr gelst werden.

W. Spring: Wirkung von Baryumsulfat auf
Natriumcarbonat unter Druck. (Bulletin de

la Societe chmique de Paris, T. XLIV, p. 166.)
Wenn man ein Gemisch von kohlensaurem Natron

und schwefelsaurem Baryt schmilzt, so ist die Umsetzung
dieser beiden Krper eine vollkommene, wenn das Natrium-
carbonat in hinreichender Menge zugegen ist. Nach dem
Erkalten kann man mittelst Wasser die lslichen Salze

entfernen und der unlsliche Rckstand besteht aus-

schliesslich aus kohlensaurem Baryt.
Eine hnliche, wenn auch weniger vollstndige Re-

action hat Herr Springin der Klte beobachtet, wenn er

auf die genannten Salze einen starken Druck wirken Hess.

Er mischte mglichst innig einen Theil reinen schwefel-
sauren Baryt, der mehrere Stunden bei 160 getrocknet
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war, mit drei Theilen reinen, gleichfalls bei derselben

Temperatur getrockneten kohlensauren Natrons; etwa

lg dieser Mischung wurde einem Drucke von 6000 Atm.

einige Augenblicke lang expouirt. Nach dem Pulveri-

siren und Auswaschen des kleinen Cylinders fand Herr

Spring, dass 0,91Proc. des Sulfats sich in Baryumcarbonat
verwandelt hatte. Dieselbe ganz gleich behandelte

Mischung gab ohne Druck nur Spuren von Baryum-
carbonat, die nicht gemessen werden konnten.

Wurde der durch die Compression gebildete Cylinder

pulverisirt und wieder comprimirt, so fand man nach

drei Compressionen die Menge des Carbonats gleich

4,78 Proc. und nach 6 Compressionen gleich 8,99 Proc.

Ueberlsst man Cylinder nach einer, drei oder sechs

sich folgenden Compressionen whrend einer mehr oder

weniger langen Zeit sich selbst, so findet man in allen

Fllen , dass die chemische Einwirkung der Substanzen

auf einander nicht aufhrt mit dem Drucke, sondern

noch eine gewisse Zeit weiter andauert; und erst nach

11 Tagen scheint sie beendet zu sein. Herr Spring
glaubt diese rthselhafte Erscheinung einer Diffusions-

fhigkeit der festen Substanzen zuschreiben zu mssen
welche noch einer eingehenderen Untersuchung bedarf

Wurden die gemischten Pulver, ohne vorher comprimirt
worden zu sein, sich berlassen, so war selbst nach

."7 Tagen die Menge des gebildeten Carbonats nicht

messbar.

Zwei Cylinder, von denen der eine durch drei, der

andere durch sechs Compressionen hergestellt war, wurden

in zwei gleiche Theile getheilt; je eine Hlfte wurde

nach 1-ltgiger Ruhe analysirt, und sie ergaben resp.

9,01 und 10,89 Proc. Carbouat; die anderen Hlften wurden,

;; Stunden lang auf 120 erwrmt und dann analysirt, sie

ergaben nun merkwrdiger Weise weniger Carbonat,

nmlich 7,07 Proc. statt 9,01 Proc. und 9,89 Proc. statt

10.89. Man muss hieraus schliessen, dass die Wrme
eine entgegengesetzte Wirkung, wie die Compression,

ausgebt habe.

Herr Spring ist nun damit beschftigt, die Reaction

von Baryumcarbonat und Natriumsulfat unter dem Ein-

flsse des Druckes
,
der Zeit und der Temperatur zu

studiren.

Strasburger: Pfropfversuche zwischen Pflanzen
verschiedener Gattungen und Familien (Be-

richte der deutschen botanischen Gesellschaft, Dd. III, 18S5,

S. XXXIV.)
Um zu untersuchen, innerhalb welcher Grenzen Ver-

wachsungen zwischen specifiseh verschiedeneu Pflanzen

mglich seien
,
und welchen Einfluss die Unterlage und

der Impfling auf einander ausben, stellte Herr Stras-

burger eine Reihe von Versuchen an. Es wurden
zunchst Mitglieder aus der Familie der Nachtschatten-

gewchse (Solaneen) benutzt; zu den meisten Versuchen

diente die Kartoffelstaude (die sog. Alpha") als Unter-

lage. Diese Unterlagen wurden durch Stecken krftiger

Zweige der Kartoffelpflanze gewonnen. Die Impfung
fand statt

,
wenn der Steckling sich gut bewurzelt und

krftig entwickelt hatte, doch vor dem Beginn jeder

Knollenbildung. Von den drei Methoden der Impfung,
welche zur Anwendung kamen, gelang am besten die

durch Einspitzung.
Sehr schnell erfolgte das Anwachsen der Impflinge

des Stechapfels (Datura Stramonium) ,
sowie der Juden-

kirsche (Physalis Alkekengi) auf der Kartoffelunterlage.

Weniger schnell, doch immerhin gut wuchsen Impflinge
von Tabak (Nicotiana Tabacum und N. rustica) au

(75 Proc). Schwieriger wurde die Verwachsung bei der

Tollkirsche (Atropa Belladonna, 10 Proc.) und dem
Bilsenkraut (Hyoseyamus niger, 5 Proc.) erreicht.

In anderen Versuchen diente umgekehrt die Kartoffel

als Impfling. Die Verwachsung mit dem schwarzen
Nachtschatten (Solanum nigrum) ,

dem Tabak (Nicotiana

rustica) und der Judenkirsche gelaug etwa in der Hlfte
der angestellten Versuche; wahrscheinlich trug die vor-

gerckte Jahreszeit die Schuld an diesem verhltniss-

mssig wenig gnstigen Ergebniss. Mit Tollkirsche und
Bilsenkraut gelang die Impfung nur in etwa einem
Zehntel der Flle.

Demnchst wurde eine Pflanze aus einer anderen
Familie auf die Kartoffel geimpft. Es diente dazu

Schizanthus Grahami
,
eine chilenische Scrophularinee;

da der Kartoffelpilz nmlich auf derselben vorkommt,
so war anzunehmen, dass eine stoffliche Aehnlichkeit

zwischen ihr und der Kartoffelstaude besteht. Der
\ ersuch gelang, wenu der Impfling sich auch nur schwach
entwickelte.

An keinem der Impflinge war eiu modificireuder

Einfluss der Unterlage bemerkt worden. Andererseits

bildete die KartoffeUiuterlage stets unter den auf ihr

geimpften Pflanzen Knollen, besonders schn unter dem

Stechapfel. Doch fielen die Blthen des letzteren fast

smmtlich ab
,

ohne Frucht zu bringen. Nicotiana

Tabacum verhielt sich umgekehrt, die Pflanzen fruc-

tineirten reichlich
,

setzten hingegen an der Unterlage
nur sprliche und kleine Knollen an. Die Reservestoffe

reichen also nicht aus, um zugleich Frchte und Knollen

zu bilden. Der mittlere Ertrag der gewhnlichen Alpha-
kartoffel (G00 g pro Stock) wurde auch von den strksten

der Stechapfelpflanzen (550 g) nicht erreicht.

Die Gestalt der Knollen war nicht merklich von

dem Impfling beeiuflusst worden
;

doch traten hufig

unregelmssig gestaltete Knollen auf, wie sie sich auch

sonst im Felde
,
aber nicht so zahlreich

,
vorfinden. Es

ist mglich, dass diese relativ hufige Verbildung der

Knollen durch einen geringen Gehalt an Atropin ver-

anlasst wurde, welchen Herr Kling er in den unter dem

Stechapfel erzeugten Knollen feststellte, und welcher in

den gewhnlichen Alphakuollen nicht vorkommt. Doch
ist die Menge dieses Stoffes so gering, dass sie dem
Gehalt an Atropin in der Steohapfelwurzel sowie dem
Gehalt an Solanin in der Kartoffelkuolle bei weitem

nachsteht.

Die Kartoffelimpflinge auf Stechapfelunterlage waren

ihrerseits in Verlegenheit ,
wohin ihre Reservestoffe

abzufhren. Sie halfen sich dadurch, dass sie einen

Teil ihrer Achselkuospeu zu kleinen Knollen umbildeten.

Dieselben erreichten Walnussgrsse und statt der

Schppchen, auf welche die Bltter an den unterirdischen

Knollen, die ja bekanntlich Stengelgebilde, sind, reducirt

bleiben, entwickelten sie Bltter von ansehnlicher Grsse,
die in ihrer Gestalt den Blttchen der Laubbltter

liehen. Solche Knollenbildungen haben schon frhere

Beobachter am Kartoffelkraut durch Ringelung oder

Quetschung der Stengel dicht ber dem Boden erhalten.

F. M.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.
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Der S t er nschnnppe nf all vom 27. November
1885. (Nature, Vol. XXX111, Nr. 840, 841, 842. Astro-

nomische Kachrichten Nr. 2692 bis 2697. Comptes rendas.

T. CI, p. 1195.)

Die schon frher durch sichere Thatsachen er-

wiesene Theorie vou dem Zusammenhange der Kome-
ten mit den Sternschnuppen ist durch den grossartigen

Sternschnuppenfall am 27. November wiederum gln-
zend besttigt worden. Von mehreren Seiten, so von

Herrn Zenker in Berlin, von Herrn Copeland in

Dunecht und Anderen war derselbe vorhergesagt und
auch auf den meisten Observatorien erwartet worden.

Im Jahre 1872 war nmlich am 27. November ein

sehr bedeutender Sternschnuppenfall eingetreten, des-

sen Strahlungspunkt mit grsster Entschiedenheit

anf einen Zusammenhang mit dem Biela'schen Ko-
meten hinwies, der um diese Zeit gleichzeitig mit der

Erde sich der Bahn der letzteren um die Sonne

nherte, so dass ein Theil seiner Substanz die hch-
sten Schichten der Atmosphre streifend, die Erschei-

nung der Sternschnuppen veranlassen musste. Ans
der bekannten Bahn des Biela'schen Kometen und
aus der Bahn des Meteoriten-Schwarmes vom Novem-
ber 1872 wnrde nun das Wiedererscheinen berechnet,
und das Eintreffen der Vorhersage besttigte somit, dass

der Schwrm eine vollkommen hnliche Bahn
,
wie

der zugehrige Komet besitzt, und nur zu der Zeit

sich zeige, wenn der Komet sich in der Nhe der

Erde befindet. Eine grosse Zahl von Berichten ist

bisher ber die Erscheinung verffentlicht, denn die-

selbe ist berall gesehen worden, wo die Witterungs-
verhltnisse eine Beobachtung zuliessen. Hier soll

zunchst der Bericht des speciell seit Jahren mit dem
Studium der Sternschnuppen beschftigten Herrn
D e n n i n g in Bristol im Auszuge wiedergegeben
werden

, und an diesen werden sich weitere. Notizen

passend auschliessen lassen.

Am Abend des 2(5. November erschienen viele

Sternschnuppen , und die stndliche Zahl derselben

wurde in Bristol auf bedeutend ber 100 geschtzt;
fast alle gehrten dem Schwrme des Biela'schen
Kometen an. Die Erscheinung zeichnete sich nicht

durch ungewhnlichen Reichthum aus, aber sie gab
eine deutliche Vorstellung von dem, was folgen wrde;
die Meteore des 26. November waren nur die Vor-

lufer des herannahenden Gastes, denn so wie die

Dmmerung am folgenden Abend dunkler wurde, sah

man sofort, dass der Schwrm sehr bedeutend an Zahl

zugenommen. Die Sternschnuppen fielen bei vor-

rckender Nacht so dicht
,

dass es fast unmglich
war, sie zu zhleu. Hufig kamen sie in gleichzeitigen

Gruppen von 5, 7 oder 10, und alle strahlten aus der

Gegend des Sternes yAndromedae und erschienen in

jedem Viertel des Himmels mit jener gleichmssigeu

Langsamkeit der Bewegung, die fr den ganzen
Schwrm charakteristisch ist.

Die vollkommene Besttigung der Vorhersage

zeigte sich nicht bloss darin, dass der Schwrm zur

angesagten Zeit eingetreten, sondern auch alle seine

vorzglichsten Eigeuthmlichkeiteu waren die erwar-

teten. Der Strahlungspunkt in der Nhe von y An-

dromedae war ganz genau ausgeprgt wie am 27. No-

vember 1872, und die Meteore zeigten ganz dieselben

Charaktere beim Erscheinen.

Die Intensitt der Erscheinung wird von den ein-

zelnen Beobachtern verschieden beschrieben, aber es

kann kein Zweifel darber herrschen, dass sie an Be-

deutung je der hnlichen Erscheinung, die in moderner

Zeit verzeichnet worden, an die Seite gestellt werden

kann. An Stationen, wo die Klarheit der Atmosphre
es gestattete, die ganze Grossartigkeit der Erscheinung
zu erkennen

,
scheint man etwa ein Meteor in der

Secunde gezhlt zu haben, was pro Stunde 3600 er-

geben wrde.
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Diese Thatsachen bekrftigen uns in der Annahme,
dass die Erde jngst einen sehr dichten Theil des

Meteorschwarmes getroffen hat. Obwohl diese Me-

teore die Erde in ihrer Bahn berholen mssen, und

sie also mit der kleinsten Geschwindigkeit (etwa elf

engl. Meilen in der Secunde), die solche Krper be-

sitzen knnen
,
sich bewegen , so kehrten sie doch in

berraschender Menge wieder. Ein weit dnnerer

Schwrm, der die Erde unter hnlichen Bedingungen
trifft, wie die Leoniden am 13. November, dem die

Erde aber direct auf ihrer Bahn entgegenkommt,
wrde eine viel grssere Erscheinung veranlassen,

da hier die Bewegungen der Erde und des Schwar-

mes sich combiniren und die Erde (mit einer Ge-

schwindigkeit von 44 engl. Meilen in der Secunde) in

derselben Zeit einen bei weitem grsseren Theil des

Schwarmes durchziehen wrde. Die Meteore des

Biela'schen Kometen aber bewegen sich im All-

gemeinen in derselben Richtung wie die Erde, und

nur ihre grssere ursprngliche Geschwindigkeit er-

mglicht es
,

dass sie die Erde berholen und uns

sichtbar werden.

Die Wichtigkeit der Frage von der Dauer der

Sternschnuppenerscheinung hatte Herrn D e n n i u g

veranlasst, lange vorher und nachher nach den Meteo-

ren zu suchen. Leider war am 24. und 25. das Wetter

ungnstig. Am 28. November konnten whrend der vier

Stunden vor 11 Uhr 30 Minuten 55 Sternschnuppen
aus der Andromeda gezhlt werden; am 29. war der

Himmel wieder bedeckt; am 30. November wurden

whrend 4V2 Stunden zwischen 5 Uhr 50 Minuten

und 10 Uhr 15 Minuten 10 Andromediden ganz sicher

gezhlt, 2 Sternschnuppen waren in Betreff ihrer Zu-

gehrigkeit zweifelhaft und 31 weitere Sternschnuppen
aus dem Perseus und weiter stlich gehrten nicht zu

.dem Schwrme. Dieser war also am 30. November
noch nicht ganz verschwunden, wenn auch ungemein
schwach geworden. Am 1. December und iu den fol-

genden Nchten wurde aus dem Strahlungspunkte in

der Nhe y Andromedae nichts mehr wahrgenommen.
Andere englische Beobachtungen, welche in Be-

treff des Strahlungspnnktes genau, in Betreff der Zahl

der gesehenen Sternschnuppen mehr oder weniger

bereinstimmen, mssen bergangen werden, auch

von den Mittheilungen, die in den Astronomischen

Nachrichten verffentlicht sind
, sollen nur folgende

Telegramme erwhnt werden, da Mitteleuropa zumeist

von ungnstigen Witterungsverhltnissen heimgesucht
war.

1) Genf: Prachtvoller Sternschuuppenfall, Maxi-

mum 7 bis 8 Uhr Abends, Radiationspunkt y Andro-

medae. 2) Knigsberg: Gestern 300 Sternschnuppen
in 10 Minuten, Radiant AR = 24 27' PI) = 45 45'.

3) Hamburg: Andromeda-Sternschnuppen gestern hier

bedeutend beobachtet. 4) Wien: In Wolkenlcken in

9 Minuten 200 Meteore gezhlt, Radiant hart an

y Andromedae.

Die zahlreichen franzsischen Beobachtungen waren

gleichfalls meist durch ungnstige Witterung beein-

flusst und geben kein klares Bild von der Grossartig-

keit der Erscheinnng. Einige sdlich gelegene Sta-

tionen jedoch waren bei klarerem Himmel mehr in

der Lage, das Phnomen whrend seiner ganzen
Dauer ungestrt zu beobachten, und einzelne Berichte

derselben sollen hier mitgetheilt werden.

In Marseille hat Herr Stephan zugleich mit den

Herren Borrelly und Coggia den Himmel beob-

achtet, und constatirt, dass das Maximum des Stern-

schnuppenregens zwischen 6 und 7 Uhr eingetreten,

whrend welcher Zeit die Zahl nur annhernd ge-

schtzt werden konnte; es schssen Garben von 10

bis 20 Sternschnuppen gleichzeitig hervor. Zu wie-

derholten Malen wurde durch Vertheilung des Him-

mels unter die drei Beobachter festgestellt, dass

sicherlich mehr als 600 Sternschnuppen in der Minute

sichtbar waren; um 10 Uhr 30 Miuuten, als der Mond

aufging, zhlte man nur 50 bis 00. Im Allgemeinen
waren die Sternschnuppen klein und von geringer

Geschwindigkeit, ganz wie 1872, auch hatten sie den-

selben Strahlungspunkt zwischen und y Andro-

medae. Der bereits 1872 vermuthete Zusammenhang
dieses Schwarmes mit dem Biela'schen Kometen ist

somit zur Gewissheit geworden. Herr Stephan
schliesst ferner, dass der Schwrm sehr dicht, aber

weder sehr dick noch sehr laug sei.

Herr Perrotin, der in Nizza bei wenig gnsti-

gem Wetter im Maximum 121 Sternschnuppen iu

der Minute gezhlt, theilt mit, dass Herr Thollon
die Spectra einer grsseren Zahl derselben beobachtet

uud alle von gleichem Charakter gefunden hat, nm-
lich im Gelb, im Grn und Orange zeigten sie helle

Bnder, welche Bndel heller Linien zu sein schienen
;

einmal erschien die Natriumlinie deutlich.

Aus Moncalieri verffentlicht Herr Denza eine

ausfhrlichere Mittheilung, nach welcher der Himmel

nur bis 7 Uhr 15 Minuten ganz klar, und spter
mehr und mehr bedeckt war. Es betheiligten sich

durchschnittlich vier Beobachter, die sich iu den

Himmel getheilt; doch waren zeitweise nur zwei oder

drei thtig. Von 6 Uhr bis 10 Uhr 8 Miuuten wurdeu

im Ganzen 39 546 Sternschnuppen gezhlt, die meisten

in den 15 Miuuten von 6 Uhr 45 Minuten bis 7 Uhr,

nmlich 4500; auf ganz klaren Himmel und vier

Beobachter berechnet ,
wrde die Zahl der Stern-

schnuppen iu den vier Stunden 62 300 betragen. Im

Jahre 1872 hat Herr Denza in sechs Stunden nur

33000 Sternschnuppen und in den beiden Stunden

intensivster Erscheinung 18 600, diesmal aber in den

zwei Maximum-Stunden 29 800 gezhlt.

Vom Piraeus (Griechenland) berichtete Herr Schiffs-

lieutenant Lephay, dass der Himmel erst um 7 Uhr

ganz klar war, und dass der Sternschnuppenregen

bis 11 Uhr, wo der Mond aufging, beobachtet wurde.

Er glaubt ohne Uebertreibung sagen zu knnen, dass

whrend der fnf Stunden von 6 Uhr bis 11 Uhr mehr

als eine Million Asteroiden ihre leuchtenden Spuren

am Himmel gezeichnet haben. Durch Vereinigung

mehrerer Beobachter, die sich in den Himmel theil-

ten, wurdeu durchschnittlich in einer Secunde min-

destens 40 bis 50 Sternschnuppen gezhlt, was in
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der Stunde etwa 180 000 Sternschnuppen ergiebt.

Auch hier erschienen oft ganze Garben von 6 bis 10

gleichzeitiger Sternschnuppen.
Von der Strasse von Gibraltar meldete Herr John

M'Keague, dass er von 6 Uhr an eine ungeheure
Anzahl von Sternschnuppen gesehen, und ihre Zahl,

soweit er sie zhlen konnte, etwa 60 pro Secunde

betragen. Dieser Sternschuuppenregen hat ohne

Nacblass bis etwa 10 Uhr .10 Minuten augehalten,

wo die Erscheinuug vom Lichte des aufsteigenden
Mondes beeintrchtigt wurde.

In Beirut, Syrien, hat Herr Robert H. West
den Sternschuuppenfall von (! bis 12 Uhr beobachtet;

das Maximum scheint zwischen 8 und Uhr localer

Zeit eingetreten zu sein. Um 6 Uhr 30 Minuten

zhlten zwei Beobachter ,
welche nach entgegen-

gesetzten Himmelsrichtungen blickten, 850 Meteore

in fnf Minuten; um 7 Uhr 50 Minuten (entsprechend
5 Uhr 30 Minuten mittlerer Greenwicher Zeit) zhlten

sieben Beobachter, die sich in den Himmel getheilt,

zusammen 525 Sternschnuppen in einer Minute.

In Amerika hat Herr C. A. Young zu Princetou

die Erscheinung erst um 7 Uhr 15 Minuten bemerkt

und bis 7 Uhr 45 Minuten etwa 100 Sternschnuppen

gezhlt; in den folgenden 15 Minuten erschienen

nur drei oder vier.

Besonderes Interesse beansprucht die nachstehende

Mittheilung des Herrn Hildebrand Hildebrands-

ton aus Upsala: Am 27. November war die Luft bis

gegen 5 Uhr nebelig; von 5 Uhr 30 Minuten an

war es ganz heiter und man sah sofort eine betrcht-

liche Anzahl von Sternschnuppen. 12 Beobachter

wurden im Freien systematisch vertheilt aufgestellt,

und von diesen in der Zeit von 6 bis 11 Uhr viertel-

stndlich die nachstehenden Zahlen beobachtet: 2545,

22S7, 2906, 3382, 4213, 4422, 3330, 3383, 2497,

2072, 2295, 1999, 1336, 1341, 799, 585, 502, 375,

307, 268; im Ganzen 40 844. Das Maximum wurde

durch Interpolation auf 7 Uhr 29 Minuten (mittlerer

Zeit Upsala) gefunden. Der Strahlungspuukt ist aus

464 Beobachtungen, die auf 12 Himmelskarten ein-

gezeichnet waren, berechnet. Das Mittel desselben er-

gab sich AR 23,1 Declin. 44,8. Unter der Annahme,
dass der Sternschnuppenschwarm seit seiner Erschei-

nung im Jahre 1872 zwei Urnlufe gemacht hat, kann

man die Dauer eines Umlaufes leicht berechnen. Das

Maximum der Hufigkeit war am 27. November 1885

um 7 Uhr 29,8 Minuten mittlerer Zeit Upsala ein-

getreten; nach den Beobachtungen von Schmidt
hatte man 1872 das Maximum am 27. November 1872

um 8 Uhr 20,6 Minuten mittlerer Zeit Upsala, daraus

folgt die Umlaufszeit zu 2373,96 Tagen oder fast ge-

nau 6,5 Jahren. Verbindet man diesen Werth mit den

Coordinaten des Strahlungspunktes

=-(-23,1 : d=-f-44,8
und mit der Stellung der Erde in ihrer Bahn, so er-

hlt man die nachstehenden Elemente des Stern-

8chnuppenschwarmes, neben welchen die des Biela'-

schen Kometen nach Hubbart's Berechnung aus

dem Jahre 1852 angegeben sind:

Elemente Schwann Biela

a 3,482

/' 13", 50 12" 33' 19"

!>. .... 245,71 245 51 28

n . . . . 10S,71 109 8 16

c 0,7494 0,755H(i5

q 0,8732 0,860622

Perihel 1885 Decbr. 26,6 1852 Septbr. 22,

22 h 47 m 46 s

Man sieht, die Elemente des Schwarmes sind fast

identisch mit denen des Biela' sehen Kometen.

A. Oberbei'k : Ueber eine der Resonanz
hnliche Erscheinung bei elektrischen

Schwingungen. (Annalen d. Physik, N. F., Bd. XXVI,
S. 245.)

Erhlt ein Punktsystem, welches fhig ist, Schwin-

gungen von bestimmter Dauer um seine Gleich-

gewichtslage auszufhren, in regelmssigen Intervallen

gleiche Austsse, so gerth dasselbe in periodische

Bewegung. Die Abweichungen von der Gleichgewichts-

lage hngen dabei namentlich von der Anzahl jener

Stsse in der Zeiteinheit ab und erreichen ein Maxi-

mum, wenn diese Zahl mit der Schwingungszahl des

Systems (bei Nichtbercksichtigung der Reibung) ber-

einstimmt. Diese Erscheinung bezeichnet man be-

kanntlich , entsprechend ihrer Bedeutung in der

Akustik, als Resonanz.

Es seien nun die beiden Belegungen eines Con-

densators durch eine Drahtrolle leitend verbunden.

Wird in derselben ein elektrischer Strom inducirt, so

bringt derselbe in der Leitung durch abwechselnde

Ladung und Entladung des Condensators und dem

entsprechende Inductionsvorgnge elektrische Schwin-

gungen von bestimmter Dauer, aber mit schnell ab-

nehmender Amplitude hervor. Die periodischen Ver-

schiebungen der beiden Elektricitten gegen einander,

welche gleichzeitig in der ganzen Strombahn erfolgen,

sind durchaus vergleichbar mit den Schwingungen
eines Punktes oder eines Punktsystems. Wenn daher

die Inductionsstsse in kurzen Zwischenrumen auf

einander folgen, so muss man erwarten, dass bei

einer bestimmten Anzahl derselben in der Zeiteinheit

die Amplitude der elektrischen Schwingungen ein

Maximum erreicht, nmlich dann, wenn die dem

Stromkreise eigenthmliche Schwingungszahl mit der

Anzahl der von aussen kommenden Stromstsse ber-

einstimmt. Man wrde diese Erscheinung als Reso-

nanz elektrischer Schwingungen bezeichnen knnen.

Zur Prfung dieser Betrachtungen liess Herr

Oberbeck nach seinen Angaben einige Versuchs-

reihen durch Herrn J. Bergmann ausfhren. Als

Condensator wurde ein Mikrofarad benutzt, und die-

sem bei einigen Reihen noch ein Condensator bei-

gefgt, dessen Capacitt 0,313 Mikrofarad betrug.

Als Stromquelle diente ein Inductorium von ziemlich

kleiner Windungszahl; zur Verstrkung der Selbst-

induetion wurden bei einigen Versuchsreihen noch

weitere enggewundene Drahtrollen eingeschaltet. Zur

Erzeugung von Wechselstrmen, deren Schwingungs-
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zahl innerhalb weiter Grenzen verndert und mg-
lichst gross gemacht werden konnte, wurde der

akustische Stromunterbrecher des Herrn Bernstein

benutzt, bei welchem die Stromunterbrechung durch

eine elektromagnetisch in Schwingung versetzte Stahl-

lamelle bewirkt wird, deren Lnge und daher Schwin-

gungszahl beliebig variirt werden kann. Die Intensitt

der Wechselstrme wurde durch ein in die Strom-

bahn eingeschaltetes Siemens'sches Elektrodynamo-
meter bestimmt, durch dessen bewegliche Rolle in I

allen Fllen nur ein kleiner Brnchtheil des Stromes

hindurchging. Die Ausschlge desselben konnten mit

Hlfe eines Commentators nach beiden Seiten genom-
men werden. Im Stromunterbrecher wurde entweder

eine Lamelle von 0,8 mm Dicke oder eine solche von

0,6 mm benutzt, deren Lngen bis 100 mm verwandt

werden konnten. Nach Beobachtung der Ausschlge
wurde um 10mm verkrzt und abermals beobachtet etc.,

dann wurden die Ausschlge bei zunehmender Lnge
beobachtet und die Mittel genommen.

Die Versuche wurden mit Lamellenlngen von

100 mm bis 30 mm und mit den verschiedenen, durch

die Versuchsanordnung ermglichten Variationen aus-

gefhrt; sie ergaben Zahlenwerthe
,
welche die ein-

gangs angestellten Betrachtungen durchweg best-

tigten. In jeder Reihe zeigten die Ausschlge mit

wachsender Schwingungszahl ein wohl charakterisirtes

Maximum. Die Lage desselben hing von der Be-

schaffenheit der Strombahn und von der Capacitt
des Condensators ab

;
durch Vergrsserung der letzte-

ren wurde das Maximum nach der Seite der kleineren

Schwingungszahl verschoben. Eine gleiche Verschie-

bung fand statt, wenn bei gleich bleibendem Con-

densator die Selbstinduction durch Einfhrung von

Rollen vermehrt wurde. Die Vergrsserung des Wider-

standes bte dabei keinen wesentlichen Einfiuss aus.

Herr Oberbeck hat die den einzelnen Lamellen-

lngen entsprechenden Schwingungen berechnet, mit

Hlfe derselben theoretisch die A bestimmt, welche

den Maxima der Ablenkung bei den einzelnen Ver-

suchsreihen entsprechen ,
und dieselben fr gleiche

Versuchsbedingungen bei Anwendung der einen La-

melle mit den entsprechenden Werthen bei der zweiten

Lamelle verglichen. Es ergab sich eine Ueberein-

stimmung, welche bei der Unsicherheit in der Berech-

nung der Schwingungszahl als eine gengende be-

zeichnet werden kann.

Eine weitere Vergleichung der gefundenen Zahlen

mit den auf Grund der einfachen Theorie der Er-

scheinung abgeleiteten Grssen fhrte gleichfalls zu

einer befriedigenden Uebereiustimmung, soweit sie

nach den fr die Theorie gemachten Annahmen zu

erwarten war.

Jeiin Stiil/iiiiinii : Einige Bemerkungen ber

den geschlechtlichen Dimorphismus. (Pro-

ceedings ol' tlio zoological Society of London 188.r>, Part III,

].. 421.)

Die Verschiedenheiten , welche die beiden Ge-

schlechter bei vielen Thieren in Grsse, Frbung u. s. w.

darbieten, wurde bekanntlich von Darwin durch die

Hypothese der geschlechtlichen Auswahl erklrt, nach

welcher die Weibchen stets denjenigen Mnnchen,
welche die schnsten und anziehendsten sind, den Vor-

zug vor den weniger schnen geben ,
so dass nur dio

ersteren sich fortpflanzen und ihre Eigenschaften ver-

erben. Selbst vielen Anhngern der Darwinschen
Lehre wird es schwer, den Thieren, und sogar niedrig-

stehenden, einen sthetischen Geschmack zuzuschrei-

ben, der mit dem des Menschen rivalisirt; ausserdem

aber lsst sich eine ganze Reihe von Thatsachen an-

fhren
,
welche durch die geschlechtliche Auslese ab-

solut nicht erklrt werden knnen. Wiederholt sind

daher von Zoologen Versuche gemacht, die Verschieden-

heit der Geschlechter durch andere natrliche Agentieu
zu erklren. Eine solche Erklrung hat jngst Herr

Stolzmann versucht, gesttztauf Beobachtungen au

Vgeln ,
die er whrend neunjhriger Reisen in den

Cordilleren von Peru und Ecuador gemacht hat.

Schon von vielen Beobachtern ist der grosse Ueber-

schuss der Mnnchen ber die Weibchen constatirt;

Herr Stolz mann selbst hat unter 290 in Peru ge-

sammelten Kolibris 203 Mnnchen und 87 Weibchen

gefunden ,
und in der Regel ist dieser numerische

Ueberschuss der Mnnchen bei den dimorphen Arten

grsser , als bei den Arten
,
wo Mnnchen und

Weibchen einander gleich sind. Es ist nun leicht,

diesen Ueberschuss der Mnnchen zu verstehen, wenn
mau bedenkt, dass nach einer Reihe wohl consta-

tirter Beobachtungen das besser ernhrte Ei sich

zu einem Weibchen
,

das schlechter ernhrte zum
Mnnchen entwickelt; da nmlich die Weibchen wh-
rend des Nestbaues nicht gengende Zeit auf ihre

Ernhrung verwenden knnen, ist die Mehrzahl der

Eier schlecht ernhrt und es mssen sich mehr

Mnnchen aus ihnen entwickeln. Es steht nun aber

fest, dass fr die Erhaltung der Art die Weibchen

ntzlicher sind, und ein Ueberwiegen der Weibchen

bedeutend vorteilhafter als das der Mnnchen
;

so-

mit wird die natrliche Auslese, welche das Wohl

und Gedeihen der Art bezweckt, auf die der Art-

erhaltung schdlichen Mnnchen einwirken mssen.

Die unbeweibten Mnnchen schdigen direct die Ent-

wickelung der Art, indem sie gleichsam die Parasiten

der Art sind, die natrliche Auslese muss somit das

Gleichgewicht zwischen den beiden Geschlechtern her-

zustellen streben, und dies geschieht durch den Dimor-

phismus.
Nehmen wir als Beispiel eine Hhnerart, welche

auf der Erde nistet. Die Gefahr, welcher da die Eier

von Seiten der Vierfsser ausgesetzt sind, hat zur

Folge eine grosse Fruchtbarkeit der Weibchen
;
die

einzelnen Eier sind infolge dessen schlechter ernhrt,

und es entstehen aus denselben berwiegend Mnn-
chen. Da nun das Ueberwiegen der Mnnchen der

Art schadet, wirkt die natrliche Auslese dahin, dass

die Mnnchen mit einander kmpfen und fr diesen

Zweck mit Sporen und Kmmen bewaffnet werden.

Die hellen glnzenden Farben der Mnnchen sind

gleichfalls geeignet, iu gleichem Sinne zu wirken, in-
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dem die Mnnchen ihren Feinden, den Raubthiercu,

leichter erkennbar werden als die Weibchen ,
so dass

entere in grsserer Anzahl vernichtet werden und

das Gleichgewicht der Geschlechter hergestellt wird.

Die Entwickelung der langen Federn bei den

Mnnchen vieler Arten ist gleichfalls eine Wirkung
der natrlichen Auslese. Die langen Federn nmlich

erschweren und verlangsamen den Flug der Mnn-
chen; dadurch gelangen diese in Nachtheil im Ver-

gleiche mit den Weihchen ,
welche sich reichlicher

mit Nahrung versorgen kuuen, so dass auch hier-

durch die Erhaltung der Art mehr gesichert ist.

In manchen Fllen hat die natrliche Auslese die

Weibchen mit Waffen ausgestattet, um sie in den

Stand zu setzen, die unbeweibten Mnnchen von sich

fern zu halten und zu bekmpfen. Dadurch wird

gleichfalls, wenn auch auf anderem Wege, das fr die

Erhaltung der Art erforderliche Gleichgewicht der

Geschlechter hergestellt. Auch die matten, unschein-

baren Farben des Weibchens wirken in gleichem
Sinne als Schutzmittel gegen Raubvgel, Sugethiere
und unbeweibte Mnnchen ihrer Art.

Andere weniger ausgesprochene Geschlechtsunter-

schiede sind correlative Erscheinungen, die im Ge-

folge anderer Umnderungen aufgetreten sind. Und
so glaubt Herr Stolzmann, dass es mglich sein

werde, den geschlechtlichen Dimorphismus bei ein-

gehenden Studien nicht durch Zuhlfenahme einer

geschlechtlichen, auf sthetische Geschmacksentwicke-

lung gerichteten Auslese, sondern durch die bereits

allgemein anerkannten und begreiflichen Wirkungen
der natrlichen Zuchtwahl zu erklren.

N. Pringsheim: Ueber die Sauerstoffabgbe
der Pflanzen im Mikrospectrum. (Berichte

der deutschen botanischen Gesellschaft, Bd. III, S. I.XXII.)

Die Assimilation der Kohlensure durch die Pflan-

zen im Licht ist, wie bekannt, eine Function der

grnen Pflanzentheile, und lngst hat man dem

grnen Farbstoff der Chlorophyllkrner ausschliess-

lich die Aufgabe zugeschrieben ,
die Kohlensure

aufzunehmen und ihre Zersetzung respective Umwand-

lung einzuleiten. Der Mechanismus dieser Chlorophyll-
funetion schien verstndlich, als man die unerlssliche

Mitwirkung des Lichtes bei der Assimilation nher
studirte und fand, dass es vorzugsweise Strahlen

bestimmter Wellenlnge sind, welche die Kohlensure-

aufnahme und die ihr quivalente Sauerstoffabschei-

dung veranlassen
; andererseits hatte man nm-

lich gefunden ,
dass der Chlorophyllfarbstoff gleich-

falls nur bestimmte Strahlengattungen absorbirt, und

zwar unter anderen auch diejenigen , welche die

Assimilation am meisten befrdern. Es wren also

die vom Chlorophyll absorbirten Lichtstrahlen das

Agens , welches im Chlorophyllkorn die Spaltung der

Kohlensure
,

die Abscheidung des Sauerstoffs und
weiterhin die Bildung des Strkekorns veranlasst.

Eine sehr wesentliche Sttze hatte diese lngst
allgemein aeeeptirte Theorie in Versuchen gefunden,
die in neuester Zeit Herr Engelmann angestellt

hat, nachdem er ein sicheres und mikroskopisch leicht

nachweisbares Reagens fr Sauerstoff aufgefunden.

Bringt man einen bacterienhaltigen Wassertropfen
unter das Mikroskop ,

so sieht man die Bacterien

sehr lebhaft nach den Orten hin wandern
, wo ihnen

Sauerstoff im reichsten Maasse zur Verfgung steht

(an die Rnder des Tropfens), und sich dort an-

sammeln. Sind in dem Wassertropfen grne Pflanzen-

zellen, die von Licht getroffen werden, vorhanden,

so sammeln sich die Bacterien um die Chlorophyll-
krner

,
als Beweis starker Sauerstoffentwickelung au

dieser Stelle. Herr E n g e 1 in a u u verwerthete nun dieses

neue Reagens auf Sauerstoff in der Weise, dass er auf

einen grne Pflanzenzellen und Bacterien enthalten-

den Wassertropfen unter dem Mikroskop ein kleines

Spectrum fallen liess
,
und nun die Vertheilung der

Bacterien beobachtete. Er fand dabei, dass die

grsste Ansammlung der Bacterien an der Stelle des

Spectrums erfolgte, welche dem strksten Absorp-
tionsbande des Chlorophylls entspricht, dem zwischen

den Fraunhofer'schen Linien B und C gelegenen
ersten Absorptionsbande. Hiermit war die oben

entwickelte Anschauung von der Chlorophyllfunction

gleichsam mikroskopisch demonstrirt.

Eine andere Theorie von der Function des Chloro-

phylls hatte vor mehreren Jahren Herr Pringsheim
auf Grund zahlreicher Beobachtungen aufgestellt; er

war zu dem Schlsse gekommen, dass die Assimilation

der Kohlensure, respective die Abscheidung des

Sauerstoffs, eine Function des farblosen Zellproto-

plasmas sei
,
und dass dem Chlorophyll nur die Auf-

gabe zukomme, das Protoplasma gegen die schd-

liche Wirkung des zu intensiven Lichtes zu schtzen,
das Protoplasma zu beschirmen. Die Versuche des

Herrn Engelmann, die so entschieden fr die ltere

Lehre von der Chlorophyllfunction eintraten
,
musste

nun Herr Pringsheim einer eingehenden Nach-

prfung unterziehen
,
und nachdem er zwei Jahre

lang diese Versuche in verschiedenster Weise modi-

ficirt und wiederholt, hat er die Ergebnisse derselben

auf der Generalversammlung der botanischen Gesell-

schaft in Krze mitgetheilt und zunchst unter Ankn-

digung einer ausfhrlichen Verffentlichung kurz publi-

cirt. Die Frage der Chlorophyllfunction ist von solcher

Wichtigkeit, dass hier das Wesentliche der Ergebnisse
des Herrn Pringsheim kurz angegeben werden soll.

Stellt man zunchst genau die Stelle grsster

Absorption des Lichtes durch die grnen Zellen in

der weniger brechbaren Hlfte des Spectrums fest,

so liegt dieselbe, nach Herrn Pringsheim, nament-

lich wenn man nicht alkoholische oder therische

Lsungen des Chlorophylls, sondern grne Zellen

untersucht, zwischen den Fraunhofer'schen Linien

B und C, in der Nhe von B etwa bei B l

/i 0. Der

Ort der grssten Ansammlung der Bacterien in den

Engelmann'schen Experimenten stimmt aber mit

dieser Stelle grsster Absorption kaum je berein;

vielmehr ist der Eindruck , den die relative Grsse
der Bewegung in den verschiedenen Spectralregionen

hervorruft, bei verschiedenen Versuchen ein wechseln-
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der und erhlt sich nicht einmal in ein und demselben

Versuche stets constant und unvernderlich. Nicht

weniger wichtig sind die Befunde in der brechbareren

Hlfte des Spectrums. Hier zeigt das Chlorophyll
sehr starke Absorptionen, whrend die Bewegung der

Bacterien in der blauvioletten Hlfte relativ sehr

gering und unbedeutend ist. Das Ergebuiss seiner

Untersuchungen an chlorophyllgrnen Pflanzen im

Mikrospectrum fasst Herr Pringsheim kurz in fol-

gende Stze zusammen :

1) Eine constante Coiucidenz der Maxima der

Eichtabsorption und der Sauerstofi'abgabe findet im

Mikrospectrum weder in der rothen noch in der

blauen Hlfte statt. 2) Wenn die Bewegung der

Bacterien im Roth auch hufig eine grosse Energie

zeigt, so liegt das Maximum derselben doch vielleicht

nie an der Stelle maximalster Absorption bei B 1
/i C,

sondern gewhnlich hinter G, meist nahe der Mitte

zwischen C und D, und seine Enge unterliegt feiner

selbst bei Exemplaren derselben Pflanze nicht uner-

heblichen Schwankungen. 3) In dem ganzen blau-

violetten Ende des Spectrums ist die Bewegung relativ

zu der hier vorhandenen , starken Absorption im

Chlorophyll stets nur usserst schwach.

Aus diesen Ergebnissen folgt, dass eine Propor-
tionalitt zwischen Sauerstoffabgabe und

Eichtabsorption im Chlorophyll nicht vor-

handen ist.

Den Versuch der Anhnger der lteren Theorie,

den Mangel einer Sauerstoffabscheidung in dem brech-

bareren, kurzwelligen Theile des Spectrums damit er-

klren zu wollen, dass die photochemische Wirkung
des Lichtes bei der Assimilation der Kohlensure
nicht eine Function der Wellenlnge, sondern der

Energie der einzelnen Strahlengattungen sei, glaubt
Herr Pringsheim als theoretisch unzulssig und

empirisch unrichtig" zurckweisen zu mssen.
Hierzu kommt noch, dass die Angaben der ver-

schiedenen Experimentatoren ber die Abhngigkeit
der Sauerstoffabgabe grner Pflanzen von der Farbe

des Lichtes grosse Widersprche zeigen. Whrend
zahlreiche, sehr sorgfltige Beobachter das Maximum
der Sauerstoffabgabe im Gelb gefunden haben, haben

andere nicht minder zuverlssige Forscher dasselbe

im Roth beobachtet; so z. B. Herr Pfeffer bei der

Linie D, Herr Reinke bei B. Solche Differenzen

knnen unmglich durch Beobachtungsfebler bedingt

sein, sondern mssen in dem Gange der Erscheinung
selbst ihren Grund haben. Und diese Auflassung

entspricht ganz der Anschauung, die Herr Prings-
heim in seinen frheren Untersuchungen ber den

Vorgang der Sauerstoffabgabe entwickelt hat, nach

welcher die Grsse des letzteren das complicirte

Resultat verschiedener Factoren ist ,
und nicht allein

und ausschliesslich von den Absorptionen des Chloro-

phyllfarbstoffes abhngt. Die Versuche im Spectrum
beherrschen eben nicht alle Bedingungen der Erschei-

nung und knnen daher unmglich zu vllig ber-

einstimmenden und constanten Ergebnissen fhren.

Durch den in den oben erwhnten Versuchen

gefhrten Nachweis, dass in dem langwelligen Theile

des Spectrums die strkste Sauerstoffabgabe nicht

zusammenfllt mit dem Maximum der Lichtabsorption

durch das Chlorophyll, und durch die lngst bekannte

Thatsache, dass die vom Chlorophyll stark absorbirten,

blauvioletten Strahlen bei der Zersetzung der Kohlen-

sure nur wenig leisten, glaubt Herr Pringsheim
den Anhngern der alten Chlorophylltheorie auch

den letzten Anhaltspunkt entzogen zu haben. Unbe-

dingt mssen mindestens die blauvioletten Absorp-
tionen im Chlorophyll, und daher das Chlorophyll

selbst, in dem Processe der Lichtwirkung auf die

Pflanze eine besondere, von der Kohlensurezerlegung
verschiedene Function ausben.

rundlich liegen auch noch Thatsachen vor, welche

gegen die Betheiligung der im rothen Theile des

Spectrums gelegenen Absorptionsstreifen des Chloro-

phylls bei der Kohlensurezersetzung sprechen. Jede

braune und rothe Alge zeigt nmlich in ihrem Ab-

sorptionsspectrum denselben dunklen Absorptions-

streifen im Roth, der genau dem Chlorophyllbandc I.

entspricht. Wenn man nun die Sauerstofi'abgabe

dieser Pflanzen im Mikrospectrum untersucht, so

findet man das Maximum derselben weit im Gelb

und Grn, und die Stelle, die dem dunklen Chloro-

phyllbande I. entspricht, zeigt hier sogar regelmssig
stets nnr eine auffallend geringe Sauerstoffabgabe.

Es ist dies offenbar ein Beweis dafr, dass auch die

rothen Strahlen zwischen B und C nicht vorzugs-

weise der Zersetzung der Kohlensure dienen.

Kleinere Mittheilnngen.

Entdeckung zweier neuer Kometen. (Astron. Nach-

richten Nr. 2692. Natnre Nr. 842. 843.)

Anfangs December wurden zwei neue Kometen ent-

deckt, fr welche Herr H. Oppenheim vorlufig die

nachstehenden Elemente berechnet hat.

Der erste Komet wurde von Herrn Fabry am
1. December um 9 Uhr 34,4 Minuten localer Zeit in

Paris entdeckt, seine Position war A R = 9 47' 8"
;

PD 68 57' 35"; tgliche Bewegung m AR 36' iu

PI) _j_ 3'; sehr schwach mit sternartigem Kern. Seine

Elemente sind:

Periheldurchgaug 1886 Mrz 9,7944 mittl. Berliner Zeit.

w s= 132 36' 19"

ii = 32 17 32

i = 47 18

log. q = 9,69654

Den zweiten Kometen entdeckte Herr Barnard
am 3,630 December Gr.Z. in A R= 65 29'

;
PD= 8515';

tgliche Bewegung nach Norden 35'; schwach, seine

Elemente sind :

Periheldurchgang 1886 Mai 14,1430 mittl. Berliner Zeit.

cd = 116" 31' 57"

il = 66 22 12

i = 94 8 7

log. q = 9,74181.

0. Tumlirz: Verhalten des Bergkry stalls im

magnetischen Felde. (Sitzungsberichte der Wiener

Akademie. Math, naturw. Classe, II. Abth., Bd. XCII, S. 301.)

Wurde eine senkrecht zur optischen Axe geschnittene

Bergkrystallplatte an einem Coconfaden hngend, vor

eine einzelne Polspitze eines krftigen Elektromagneten
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gebracht, so trat eine Abstossung der Platte ein, wenn

der Elektromagnet erregt wurde; wurde der magneti-

sirende Strom unterbrochen, so fhrte die Platte Schwin-

gungen um ihre Gleichgewichtslage aus, und wenn der

Strom whrend einer solchen Schwingung pltzlich ge-

schlossen wurde
,
konnte das Zurckstossen der Platte

durch den Pol direct beobachtet werden. Diese Er-

scheinung zeigte keine Aeuderung, ob die Platte einem

rechtsdrehenden oder einem linksdrehenden Bergkrystall

entnommen, oder der Pol des Elektromagneten ein

Nordpol oder ein Sdpol war. Es ist demnach die Sub-

stanz der ergkrystalle diamagnetisch.

Wurde nun die Platte zwischen zwei Pole eines

Elektromagneten gebrecht, so stellte sich beim Schliessen

des magnetisirenden Stromes die Platte weder axial

noch quatorial, sondern bildete mit der Pollinie einen

Winkel; und als der magnetisirende Strom umgekehrt

wurde, verliess die Platte ihre Gleichgewichtslage und

nahm eine neue symmetrische ein. Diese Erscheinung

wurde sowohl durch mehrere Wiederholungen zwischen

den Polspitzen, als auch durch Prfung im homogenen

magnetischen Felde sicher constatirt und somit erwiesen,

dass der Bergkrystall eine Polaritt angenommen, welche,

wie sich bald herausstellte, erst unter dem Einflsse

der magnetischen Krfte erworben war.

Als Herr Tumlirz aus der vorangegangeneu Mag-

netisiruug die Richtung der Polaritt voraus bestimmen

wollte, stellte sich heraus, dass die Polaritt nicht eine

solche war, wie man sie aus dem diamagnetischen Ver-

halten htte vermuthen sollen, vielmehr erfolgte die

Drehung so, als wenn der Quarz magnetisch wre. Die

Magnetisirung der Platte konnte nicht nur in der Ilaupt-

axe, sondern in allen dazu senkrechten Richtungen her-

vorgerufen werden und zwar in gleicherweise in rechts-

drehendeu Platten, wie in linksdreheuden.

Der Bergkrystall ist somit der erste diamagnetische

Krper, der eine dauernde Polaritt zeigt.

('. Deeharme: Nachahmung der elektrochemi-
schen Ringe durch contiuuirliche Wasser-
st rme (Aunales de Ch'imie et de Pnysique, Ser. 6, T. IV,

Nov. 1885, p. 329).

Breitet man eine elektrolytische Metallsalzlsung auf

einer Metallplatte aus und fhrt den einen Pol einer

elektrischen Batterie zur Platte, whrend der andere als

Spitze
'

in die Flssigkeit taucht
,

so entstehen farbige,

ringfrmige Figuren auf der Platte, welche unter dem
Namen der N obil i' sehen Ringe" bekannt sind und

die Stromverzweigung in dem Elektrolyten zur An-

schauung bringen. Herr Deeharme hat nun diese

Nobili'schen, oder elektrochemischen Ringe durch eine

mechanische Vorrichtung nachgeahmt und glaubt da-

durch die Analogie zwischen den elektrischen Strmen
und den Strmen von Flssigkeiten wahrscheinlich ge-

macht zu haben.

Ein von der Wasserleitung der Stadt gespeister

Wasserstrahl fllt aus einer cylindrischen oder conischen

Rhre von 2 bis 7 mm unterer Oeffnung senkrecht auf

eine horizontale, in ihrer ganzen Ausdehnung angefeuch-

tete Glasplatte, welche, um die entstehenden Ringe
sichtbar zu machen, schwarz oder dunkel gefrbt sein

muss. Die Mndung der stromzufhrenden Rhre muss

in einer solchen Entfernung ber der Platte fixirt sein

(man konnte bis zu 15 mm gehen), dass der Flssigkeits-

strahl noch keine C'ontinuittsstrung zeigt. Der Strahl

fllt dann ohne Gerusch auf und erzeugt um den Punkt

seines Auffallens ein System vollkommen stetiger, flssi-

ger Hinge ,
deren Durchmesser und Zahl sich mit den

Versuchsbedingungen lindert, die aber ganz so wie die

elektrochemischen Ringe um den Pol vertheilt sind.

Leider ist die Beobachtung dieser Ringe dadurch er-

schwert
,

dass sie weder photographirt noch in anderer

Weise fixirt werden knnen
;
man muss die unmittelbare

Beobachtung aufzeichnen und die Messungen und Zh-
lungen an den Zeichnungen vornehmen.

Neben den oben erwhnten einfachen Nobili'schen

Ringen, die man mit einer Elektrode erhlt, kennt man
auch complicirte Systeme von Ringen, die theils dadurch

entstehen, da^s man die eine Elektrode vor ihrer Berh-

rung mit dem Elektrolyten verzweigt, und an zwei oder

mehreren Punkten den Strom zufhrt, theils dadurch,
dass man unter bestimmten Bedingungen beide Elek-

troden in einiger Entfernung von einander in den Elek-

trolyten taucht. Auch diese complicirteren Figuren hat

Herr Deeharme mit seinem Wasserstrahl nachgeahmt.
Er bediente sich dazu einer ilachen Trommel, in welche

von oben das Wasser der Wasserleitung einstrmte,
whrend unten zwei, drei oder vier parallele Rhren
sich befanden, die ebenso viele gleichmssige continuir-

liche Wasserstrahlen gegen die befeuchtete Platte sandten.

Unter Versuchsbedingungen, auf deren detaillirte Be-

schreibung hier nicht eingegangen werden soll, erhielt

Herr Deeharme alle Figuren, welche die elektroche-

mischen Ringe zeigen.

Aus diesen Versuchen schliesst Herr Deeharme,
dass, da die Analogie in den Reihen der Erscheinungen
eiue vollstndige ist, aus der Analogie der Wirkungen
eine Analogie der Ursachen gefolgert werden drfe

;

das heisst, dass die verschiedenartigen elektrochemischen

Ringe, wie die hydrodynamischen Wirkungen, herrhren

von Strmungen, die sich wellenfrmig fortpflanzen.

(Einem aus einer festen Rhre herausfliessenden Wasser-

strahl kommen bekanntlich longitudinale Schwingungen

zu, denen Herr Deeharme auch die Bildung der con-

centrischen Wellen zuschreibt, wenn die Platte dem
sich ausbreitenden Strahle einen Widerstand entgegen-

setzt und dadurch eine Reibung erzeugt, welche unter

den in Frage kommenden Versuchsbedingungen eiue

rhythmische ist.)

Muquenne: Ueber die Anwesenheit von Methyl-
alkohol in den Destillationsproducten der

Pflanzen mit Wasser (Compt. read. T. CI, p. 1067).

Eine eingehende Untersuchung der Destillatious-

produete, welche beim Erwrmen frischer Pflanzen

(mindestens 200 g) mit reinem, alkoholfreiem Wasser ge-

wonnen wurden, fhrte zu dem Ergebniss, dass das

ber frische Pflanzen destillirte Wasser Methylalkohol

enthalte, zuweilen in verhltnissmssig betrchtlicher

Menge. Die Versuche wurden gemacht am Spindelbaum,

Epheu, Mais, Raygras, Brennnessel, einer Variett von

Galium
,
an Blttern des Erdapfels ,

des Flieders ,
von

Dahlia und anderen. Der Alkoholgehalt stieg in der

Brennnessel bis auf 3
/iooo des Gewichtes der ganzen Pflanze,

trocken gedacht.
Es ist von Wichtigkeit, die Frage zu entscheiden,

ob der Alkohol bereits fertig in der Pflanze enthalten

ist, oder ob er sich whrend der Destillation aus irgend

einem complicirteren Pflanzenbestandtheile bilde. Im

ersteren Falle wre an eine Beziehung zu den ersten

Assimilationsproducten der Pflanzen zu denken. Weitere

Versuche sollen, wenn mglich, diese Frage entscheiden.

F. Plateau: Knnen die Insecten die Formen der

Objecto erkennen? (Bulletin de l'Academie loyale

belgique, Ser. 3, T. X, p. 231.)

Ueber die Art, wie die Gliederthiere mit ihren zu-

sammengesetzten Augen sehen, sind die Ansichten der

Physiologen noch zu keinem definitiven Abschlsse ge-

langt und mannigfach wird auf Grund der Struetur der
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zusammengesetzten Augen die Meinung vertheidigt, dass

diese Thiere mit ihren unvollkommenen Gesichtsorgauen
nur die Farben und die Bewegungen wahrnehmen

,
die

Formen der Gegenstnde aber nicht unterscheiden kn-
nen. Diesen letzteren fr das Verstndniss des Insecten-

auges wichtigen Punkt hat Herr Plateau durch entschei-

dende Versuche aufgeklrt ,
denen folgende Idee zum

Ausgangspunkte gedient hat.

Denken wir uns eine etwas gerumige Kammer, die

durch Feusterlden dunkel gemacht ist, und in einem
Laden befinde sich eine runde oder quadratische Oeff-

nung von einigen Centimetern Breite. Lsst man in

dieser Kammer ein Tagesinsect los, das fliegen kann,
z. B. eine Fliege ,

so wird das Thier ausnahmslos direct

zur leuchtenden effnung hinfliegen. Nehmen wir nun

an, dass an Stelle einer hellen Oeffnung von gengenden
Dimensionen zwei vorhanden sind

, die in horizontaler

Richtung einige Meter von einander entfernt sind und
an derselben Wand der Kammer liegen, dass diese Oeff-

nungen dieselbe Flche haben nach Qnadratmillimetern,
dass aber die eine eine solche Form hat, dass das Iusect

in vollem Fluge durchkommen kann, whrend die andere
eine zusammengesetzte Form hat, so dass der Durch-

gang unmglich ist, z. B. einen langen, sehr engen
Spalt, oder zwei krzere, gekreuzte Spalten, oder noch
besser eine grssere Zahl kleinerer Oeffnuugen, die durch
breite und sichtbare Stangen getrennt sind. Wenn man
nun am anderen Ende der Kammern Insecten loslsst

und die Versuche oft wiederholt, so knnen zwei Flle
eintreten: Entweder werden die Insecten, ohne zu

schwanken, zu der Oeffnung fliegen, die ihnen bequemen
Durchtritt gewhrt, und dann ist man berechtigt, zu

sagen, dass sie die Gestalt der Objecte sehen; oder sie

werden sich oft tuschen, oft gegen die Hindernisse an-

rennen
, welche die andere Oeffnung versperren, und

diese hufigen Irrthmer werden den Schluss rechtferti-

gen, dass in der That, wie aus der Theorie vermuthet
worden

,
die Gliederthiere die Gestalten der Krper

nicht unterscheiden.

In Betreff der Ausfhrung dieser Versuche sei er-

whnt, dass Herr Plateau alle Vorsichtsmaassregelu
traf, welche zur Vermeidung von Irrthmeru erforder-

lich waren. Die grosse Oeffnung war mit mattem Glase

bedeckt, damit keine Bilder usserer Objecte durchdrin-

gen konnten; die Fenster projicirten sich gegen den

Himmel, die Oeffnungen waren mit Schiebern versehen,
welche Verengerungen und Helligkeitsnderungen er-

mglichten. Das Ceutrum einer jeden Oeffnung war
1,75 m ber dem Buden und 2,3 m von dem anderen ent-

fernt. 4m von der Fensterwand entfernt, und zwar

gegenber dem Pfeiler, befand sich ein Tisch, von dem
man die Insecten auffliegen Hess; ein Ru mford'sches
Photometer gestattete stets die Intensitten der beiden

Oeffnungen zu vergleichen. Endlich war dafr Sorge
getragen, dass in den Versuchen die Insecten nur ihre

Augen benutzen konnten, um zu whlen zwischen einer

weissen, hellen Oeffnung, und einer Gruppe gleichfalls
weisser Oeffnungen. Weder Geruchsempfindungen noch
Farbenverschiedenheiten konnten die Thiere leiten.

An Dipteren, Hymenoptereu, Lepidoptereu ,
Cole-

opteren ist bereits eine grosse Zahl von Versuchen aus-

gefhrt, aus deuen Herr Plateau vorlufig folgende
Schlsse zieht: 1) Die Tagesinsecten brauchen ein ziem-
lich lebhaftes Licht und knnen sich im Halbdunkel
nicht richten. 2) Bei den Insecten mit zusammengesetz-
ten Augen bieten die einfachen Augen so wenig Nutzen,
dass man mit Recht sie als verkmmerte Organe be-
trachten kann. 3) Die mit zusammengesetzten Augen

versehenen Insecten geben sich in keiner Weise Rechen-
schaft von den verschiedenen Formen, die zwischen zwei
erleuchteten Oeffnungen existiren, und lassen sich theils

durch die grssere Lichtintensitt, theils durch die

scheinbare Grsse der Flche tuschen. Die Gestalt der

Gegenstnde unterschieden sie entweder gar nicht oder
nur sehr schlecht.

T. Leone: Ueber die Mikroorganismen des
Trinkwassers; ihr Leben in kohlensure-
haltigen Wssern. (Atti della R. Accademia dei

Lincei. Rendiconti. Ser. 4, Vol. I, p. 726.)

Unter Anwendung der von Herrn Koch angegebenen
Methode der Reincultur auf Gelatine hat Herr Leone
die Organismen untersucht, welche im Trinkwasser vor-

kommen. Da die verschiedensten dem Experiment unter-

worfenen Trinkwasser smmtlich zu gleichen Resultaten

gefhrt, gengt es, die mit einem von ihnen gemachten
Versuche zu beschreiben. Das stdtische Trinkwasser in

Mnchen, welches als Typus reinsten Trinkwassers betrach-

tet werden kann, euthlt keine Spuren von Nitriten, Nitra-

teu oder Ammouiaksalzen, giebt pr. Liter einen Rckstand
von 284 mg, und die in 1 Liter enthaltenen organischen
Substanzen knnen durch nur 0,99 mg Sauerstoff oxydirt
werden. In sorgfltig sterilisirte Gefsse wurde direct

aus dem Hauptreservoir kommendes Wasser eingeschlossen
und in einem Rume, dessen Temperatur zwischen 14

und 18 schwankte, sich selbst berlassen. Nach ver-

schieden langer Zeit wurden dann Proben des Wassers

genommen und die Mikroorganismen in demselben be-

stimmt.

Das Resultat war, dass das frische Wasser im Cubik-

centimeternur 5 Mikroorganismen enthielt; nach 24 Stun-

den war die Zahl der Organismen in derselben Wasser-

menge bereits auf ber 100 gestiegen; nach zwei Tagen
zhlte man 10500, nach drei Tagen 67000, nach vier

Tagen 315000 und nach fnf Tagen waren schon ber
eine halbe Million im Cubikcentimeter gefunden. Es
blieb sich gleich ,

ob das Wasser whrend der Zeit in

Ruhe gewesen oder bewegt wurde, die Vermehrung der

Mikroorganismen war die gleiche.
Diese bedeutende Vermehrung der Organismen im

Trinkwasser beim Stehen veranlasste Herrn Leone, die

kohlensauren Wsser zu untersuchen, welche ja gewhn-
lich erst nach lngerem Liegen genossen werden. Ver-

gleichende Versuche mit gewhnlichem Trinkwasser, das

im Cubikcentimeter 115 Mikroorganismen enthielt und

kohlensurehaltigem mit 180 Mikroorganismen fhrten
nun zu dem Ergebniss, dass, whrend die Zahl der Mikro-

organismen im gewhnlichen Wasser nach 5, 10 und
15 Tagen sich auf viele Hunderttausende im Cubikcenti-

meter vermehrt hatte, ihre Zahl im kohlensauren Wasser
sich nicht nur nicht vermehrt, sondern im Gegentheil
noch abgenommen hatte, nach 5 Tagen fanden sich nur

87, nach 10 Tagen nur 30 und nach 15 Tagen nur noch
20 Mikroorganismen im Cubikcentimeter.

Durch Versuche, welche direct die Ermittelung der

Ursache dieser Abnahme zum Zwecke hatten
,

stellte

Herr Leone fest, dass weder der starke Druck, noch
der Mangel an Sauerstoff, sondern ausschliesslich die

Gegenwart der Kohlensure die Veranlassung ist, dass

die Mikroorganismen sich in kohlensaurem Wasser ver-

mindern; sie ist also auch im frischen, gewhnlichen
Trinkwasser der Grund, dass so wenig Organismen dort

augetroffen werden.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn iu Braunschweig. - Fr die Redaction verantwortlich: Eduard V le weg.



Naturwissenschaftliche Rundschau.
Wchentliche Berichte ber die Fortschritte auf dem

Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

Unter Mitwirkung der Herren Professoren L)r. J. Bernstein, Dr. A. v. Koenen,

Dr. Victor Meyer, Dr. B. Schwalbe und anderer Gelehrten

h e r a u s g e g e b e n von

Friedrich Vieweg und Sohn.

Durch alle Buchhand-

lungeu und Postanstulten

zu beziehen.

Wchentlich eine Nummer.
Preis Vierteljahrlieh

2 Mark 50 Pf.

I. Jahrg. Braunsclrweig, 23. Januar 1886. No. 4.

Astronomie.
der Bonne.

Inhalt
William II u g g ins: Ueber die Corona
S. 25.

Physik. A. Kundt: Ueber die elektromagnetische
Drehung der Polarisationsebene des Lichtes im Eisen.

S. 28.

Chemie. Julius Thomsen: Thermochenjische Unter-

suchungen. Bd. IV: Organische Verbindungen. S. 29.

Botanik. H. Sehende: Die Biologie der Wassergewchse.
S. SO.

Kleinere Mittheilunge 11. Entdeckung eines neuen Kometen.
S. 31. Ch. Clayerie: Ueber die Magnetisirung durch
die Entladungen von Condensatoren. S. 31. Louis
Bell: Spectroskopie des Begenbandes. S. 32. Robert
Schneider: Der unterirdische Gammarus von Claus-

thal. S. 32.

William HnggiuS.: Ueber die Corona der

Sonne. (Proceedings of the Royal Society, Vol. XXXIX,
Nr. 239, p. 108.)

Wenn bei totalen Sonnenfinsternissen der dunkle

Mond uns die ganze Sonnenscheibe verdeckt, erscheint

rings um diese ein eigentmlich gestalteter Kranz

weissen Lichtes, der die Corona der Sonne genannt
wird. Eine solche Corona konnte man bisher nur

an der Sonne beobachten, da smmtliche anderen Fix-

sterne viel zu weit von uns entfernt sind
,
um uns

wirkliche Bilder zu geben; und auch die Sonne

wrde, wre sie nur so weit entfernt, wie der nchste

Fixstern, sowohl wegen der dann nur punktfrmigen
Gestalt ihrer Bilder wie wegen der Lichtschwche,

uns ohne Corona erscheinen. Da nun bei unseren

jetzigen Beobachtungsmitteln die Corona der Sonne

die einzige Erscheinung ihrer Art ist, muss man es

um so mehr bedauern, dass den Beobachtungen der-

selben so viel Schwierigkeiten sich entgegen stellen.

Unsere Atmosphre absorbirt und zerstreut von

dem Lichte, das die Sonue uns zusendet, nach den

neuesten Bestimmungen fast 40 Proc.
;
da nun das

Licht der Corona nach den bisherigen Schtzungen
nur Vi ooooo ^is V'400000 des Sonnenlichtes betrgt, ist

es nur whrend der so selten eintretenden totalen

Sonnenfinsternisse mglich, die Corona zu sehen. Eine

solche tritt durchschnittlich nur etwa einmal in

2 Jahren ein, dauert nur 3 bis 6 Minuten und trifft

stets nur einen schmalen Streifen der Erdoberflche
;

mau hat daher die verschiedensten Versuche gemacht,
die Corona ohne Finsterniss zu beobachten. Zuerst

glaubte man, wenn man das directe Sonnenlicht vom

Auge abhielte , und nur solches vom Himmel in

anmittelbarer Nhe der Sonne betrachtete, die Corona

sehen zu knnen. Aber diese Versnche waren

erfolglos, ebenso wie die auf sehr hoch gelegenen

Stationen, obwohl dort oberhalb der dicken, dunstigen

Atmosphreschichten die Zerstreuung des Lichtes und

die Erleuchtung der Luft weniger intensiv ist. Ebenso

vergeblich waren die Bemhungen, mit dem Spectro-

skope die Corona in derselben Weise zu beobachten,

wie man die Protaberanzen der Sonne zu jeder Zeit

im Spectroskop sehen kann, weil nur ein sehr kleiner

Theil des Coronalichtes in helle Linien aufgelst

wird, und diese weder gengende Helligkeit besitzen,

noch sich so weit erstrecken wie die Corona.

Gleichwohl durfte das Problem nicht als unlsbar

aufgegeben werden. Denn bereinstimmend lauteten

die Schtzungen der Beobachter whrend der ver-

schiedenen Sonnenfinsternisse, dass das Licht der

Corona intensiver sei als das des Vollmondes und

namentlich in der Nhe des Sonnenkrpers wurde es

auf 6- bis 15 mal so stark als der Vollmond taxirt.

Freilich kommt es weniger auf die absolute Hellig-

keit der Corona an als auf das Verhltniss derselben

zu der der erleachteten Atmosphre , welche als

heller Schirm das Auge fr das dahinter liegende,

schwache Licht blendet. Thatschlich aber kann

unser Auge dennoch einen Eindruck vou der Corona

empfangen; denn wenn bei den Durchgngen von

Venus oder Mercur vor der Sonnenscheibe der dunkle

Planet sich der Sonne nhert, erkennt man ihn bereits,

bevor er die Sonnenscheibe berhrt; wir sehen die

dunkle Scheibe, wenn sie vor der Corona sich be-

iludet. Der Unterschied der Erleuchtung durch die

helle Atmosphre allein und durch diese plus dem
dahinter befindlichen Coronalicht ist daher wahr-

nehmbar; und es kommt nur darauf an, eine Methode

zu finden, durch welche dieser Unterschied merk-

licher gemacht wird.

Die Beobachtungen der Corona whrend der

Finsternisse hatten gezeigt, dass das Licht derselben

reich an violetten und ultravioletten Strahlen sei;

und sowohl der Umstand, dass die Luft ein starkes
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Absorptionsvermgen fr die brechbareren Strahlen

der Sonne besitzt, so dass das von ihr zerstreute

Licht relativ nur wenig von diesen Strahlen enthlt,

wie der von mehreren Forschern gelieferte Nachweis,

dass auch die Sonnenatmosphre violettes Licht viel

strker absorbire als rothes, musste a priori schon

einen merklich grsseren Reichthum des Coronalichtes

an brechbareren Strahlen erwarten lassen. Dies

fhrte Herrn Huggins zu dem Versuche, den ge-

ringeren Intensittsunterschied zwischen dem Lichte

der Atmosphre und dem von Atmosphre plus Corona

dadurch zu steigern, dass er den grsseren Reichthum

des letzteren Lichtes an violetten Strahlen verwerthete

und die Corona photographirte.

Im Jahre 1882 hat Herr Huggins factisch eine

Reihe von Bildern der Sonnencorona auf photogra-

phischem Wege erhalten. Es sei hier kurz ber die

Methode angefhrt, dass mittelst eines Reflectors das

Bild der Sonne in einen Collimator geworfen wurde,

in welchem ein Schirm die Sonnenscheibe aufhielt,

whrend die Strahlen der nchsten und ferneren

Sonnenumgebung auf eine geeignet prparirte, photo-

graphische Platte fielen. Etwa 20 Platten zeigten

Bilder, welche mehr oder weniger hnlich denen der

Corona bei Sonnenfinsternissen waren, und ermuthig-

ten, die Versuche fortzusetzen. 1883 bot die totale

Sonnenfinsterniss am 6. Mai auf den Carolineninseln

Gelegenheit, gleichzeitige Photographien mit und

ohne Sonnenfinsterniss herzustellen; die Aehnlichkeit

der in England und auf den Carolinen erhaltenen

Bilder war eine sehr grosse, und einzelne besondere

Eigenthmlichkeiten ,
so z. B. ein auffallender Spalt

stlich vom Nordpol der Sonne, stellten die Identitt

des Objectes ,
das photographirt worden

,
ausser

Zweifel. Sptere Versuche, die Corona ohne Finster-

niss zu photographiren, waren aber erfolglos, weil in

den letzten beiden Jahren der Himmel zu hell ge-

wesen infolge der bedeutend verstrkten Lichtzer-

streuung in unserer Atmosphre, die sich bekanntlich

ganz allgemein durch die abnormen Dmmerungs-
erscheinungen und die farbigen Ringe und Hfe um
Sonne und Mond bemerklich gemacht hat.

So interessant diese Versuche des Herrn Huggins
sind, so berechtigt die Hoffnung, dass sie unter

gnstigeren atmosphrischen Verhltnissen wichtige

Resultate ergeben werden; bis jetzt sind wir fr

Betrachtungen ber die Natur der Corona auf die

Erscheinungen beschrnkt, welche whrend der

Sonnenfinsternisse durch Zeichnungen, Photographien
und Beschreibungen fixirt werden konnten. Die

Zeichnungen und Photographien der letzten 25 Jahre

lehren nun, dass trotz der grossen Vernderungen
in Gestalt und Helligkeit der Corona ihre wesentlicheren

Charaktere bestndige sind. Ihre Form ist nicht, wie

man frher glaubte, eine kreisfrmige, sondern eine

unregelmssige, mit einer allgemeinen Tendenz zur

quadratischen Form, indem die Corona sich zwischen

den Polen und dem Aequator der Sonne, an den

Stellen, wo die Sonnenflecken am hufigsten aufzu-

treten pflegen, am strksten entwickelt. Eine merk-

wrdige Ausnahme zeigte sich 1878, wo die Corona

gerade am Aequator zwei lange Strahlen besass, die

bis zu einem Abstnde von der mehrfachen Grsse
des Sonnendurchmessers verfolgt werden konnten.

Die Structur der Corona ist ziemlich complicirt und

scheint in bestndiger Umwandlung begriffen; unter

gnstigsten Umstnden wurde mit grsster Schrfe

ihre Zusammensetzung aus Fden beobachtet, welche

nicht radial angeordnet und gewhnlich gekrmmt
sind; diese Krmmungen finden nach verschiedenen

Richtungen statt; immer ist die Corona am Sonnen-

rande sehr hell, und blasst schnell ab, bei 5' bis 10'

von ihm ist sie ganz verblasst; ausserdem kommen

breite, helle Theile vor, die scheinbar nach aussen

strmen und weniger helle Zwischenrume zeigen,

welche als Spalten erscheinen; unter den hellen Strah-

len giebt es auch gekrmmte, welche umbiegen und

zur Sonne zurckkehren.

Die Wandelbarkeit der Erscheinung, welche ausser

von den Vernderungen in der Corona selbst auch

wesentlich von der verschiedenen Beschaffenheit der

Atmosphre herrhrt, hatte frher die Ansicht auf-

kommen lassen
, dass die Corona nur ein optisches

Beugungsphnomen sei; und noch in allerneuester

Zeit ist von einem hervorragenden Forscher die

Nichtexistenz einer wirklichen, die Sonne umgebenden
Corona behauptet worden. Herr Huggins stellt

dieser Auffassung folgende schwer wiegende Ein-

wnde entgegen: 1) hat man von verschiedenen

Theilen der Corona Spectra beobachtet und photo-

graphirt; 2) sieht man Venus und Mercur als dunkle

Krper, wenn sie der Sonne nahe sind; 3) sieht mau
auf den Photographien, dass die Corona aus ge-

krmmteu Fden besteht; 4) endlich stimmen die

Photographien ,
die man zu verschiedenen Zeiten

whrend einer Finsterniss und an weit von einander

entfernten Orten hergestellt, ganz gut mit einander

berein.

Ist somit die objective Realitt der Corona er-

wiesen
,

so muss offenbar irgend eine Art von Stoff

um die Sonne vorhanden sein und sich wenigstens
ebenso weit wie die sichtbare Corona erstrecken. Eine

gewhnliche, gasfrmige Atmosphre von der Art wie

unsere, kann dieser nicht sein; denn da die Schwer-

kraft auf der Sonne 27 mal so gross ist als auf der

Erde, so wrde, selbst wenn das Gas tausendmal

leichter wre als Wasserstoff, seine Dichte an der

Sonnenoberflche gleich der unserer Metalle sein, was

das Spectroskop sofort wrde erkennen lassen. Es

msste ferner die Dichte nach der Sonne zu ganz

rapide zunehmen und es knnten Kometen nicht so

leicht und ungestrt so nahe der Sonne hindurch-

gehen, wie dies wiederholt beobachtet worden. Es

fragt sich nun: In welcher Form existirt der Stoff

in der Corona? woher stammt er? und in welchem

Zustande befindet er sich, dass er sich so hoch ber

der Sonne halten kann?

Auf die erste Frage antwortet das Spectroskop.

Das Spectrum der Corona ist ein zusammengesetztes;

es besteht 1 ) aus einem bellen, continuirlichen Spectrum,
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das auf die Anwesenheit glhender , fester oder

flssiger Materie hinweist, 2) aus dein Sunneuspectrum,
welches beweist, dass der Coronastoff Sonnenlicht

reflectirt, und 3) aus einem Speetrum heller Linien, das

relativ schwach und bei den verschiedenen Finster-

nissen verschieden war und beweist, dass auch Gase

in der Corona vorkommen. Selbstverstndlich kann
die feste oder flssige Materie der Corona nur in

hchst fein vcitheilten Partikelchen existiren, so dass

die Corona eine Art Nebel bildet, dessen Partikelchen

sich in glhendem Zustande befinden. Dieser Corona-

nebel ist in einem Zustande der Verdnnung, der all

unsere Vorstellungen berbietet; wenn nmlich nur

ein kleines Partikelchen in einer Cubikmeile enthalten

wre, wrde dies schon ausreichen fr die Erschei-

nungen, welche die Corona darbietet.

Die zweite Frage nach der Herkunft der Corona-

Materie beantwortet Herr Huggins dahin, dass sie

hchst wahrscheinlich von der Sonne selbst stamme.

Extrasolar knnte sie nur entweder von in die Sonne

strzenden Meteoriten oder von Kometenschweifen

herrhren ;
aber bei diesen beiden Quellen ist es

gleich schwierig, sich die Zufuhr so massenhaft und

regelmssig vorzustellen, dass die in ihrer Erschei-

nung permanente Corona entstehen knnte. Viel

wahrscheinlicher sei es daher, dass die Corona von

v der Sonne gespeist werde. Zur Sttze dieser An-
nahme lsst sich anfhren, dass das Coronagas sich

spectroskopisch aus denselben Substanzen zusammen-

gesetzt erweist, wie sie in der Photospbre vorkommen.
Auch die Structur der Corona (die Krmmung der

Fden) spreche mehr dafr, dass ihre Substanz von

der Sonne fortgeschleudert werde, als dafr, dass sie

in die Sonne hineinfalle.

Was befhigt nun die von der Sonne herkommende
Materie , in der Corona entgegen der mchtigen
Schwerkraft sich zu solch' betrchtlichen Hhen zu

erheben? Herr Huggins erinnert hier an ein hn-

liches, lngst bekanntes Phnomen, nmlich die Ent-

wickelnng der Schweife aus den Kometen. Hier wird

Materie des Kometen in ganz ungeheure Entfernun-

gen fortgeschleudert, und die Streifen, Spalten und

Krmmungen der Schweife erinnern gleichfalls an

die Structur der Corona. Die Repulsivkraft nun,
welche die Schweife der Kometen bildet, hlt man
jetzt allgemein fr eine elektrische, welche von der stark

elektrischen Sonuenoberflche ausgeht. Ein hohes

elektrisches Potential der Sonnenoberflche erklrt

nun auch die Erscheinungen der Sonnencorona. Die
in den Strmen und mechanischen Convulsionen des

Sonnenkrpers emporgerissene Materie besitzt gleiche
elektrische Spannung wie die Sonne selbst und wird in

Folge dessen nicht bloss in grosse Hhen abgestossen,
sondern die gleich elektrisirten, einzelnen Krperchen
entfernen sich auch von einander zu jenen hchsten
Graden der Verdnnung, welche in der Corona ange-
troffen wird. Die sehr langen Coronastrahlen, die

zeitweise beobachtet worden
, werden nun keine

Schwierigkeiten fr das Verstndniss mehr bieten,

wenn man sie mit den Kometenschweifen vergleicht,

die unvergleichlich viel lnger sind. Diese Auffassung
stimmt auch damit berein

,
dass die Substanz der

Corona, wie oben besprochen, der Sonne entstammt.

Die Gase, welche in der Corona vorkommen und

iu ihrer Meuge wie ihrer Beschaffenheit wechseln,

sind theils aus der Photosphre mitgerissen , theils

aus den festen oder flssigen Krperchen destillirt.

Die Schwankungen derselben stehen in Zusammenhang
mit den Schwankungen des elektrischen Sonnenpoten-
tials und der mechanischen Thtigkeiten, welche sich

in den Flecken und Protuberanzen ussern.

Der Zusammenhang zwischen der Gestalt der

Corona und der Entwicklung der Protuberanzen der

Sonne wird durch die hier entwickelte Auffassung der

bei beiden wirksamen Krfte begreiflich. Es ist be-

kannt, dass die Elektricitt der Sonne sich auch auf

der Erde bemerklich macht durch ihren Einfluss

j

auf die Schwankungen des Erdmagnetismus und die

Polarlichter; da die Schwankungen der Sonnenelek-

tricitt einhergehen mit Schwankungen der Son-

nenthtigkeit, welche Flecken und Protuberanzen er-

zeugt, ist der Zusammenhang dieser Erscheinungen
mit dem Erdmagnetismus und den Polarlichtern ver-

stndlich.

Die Aenderungen der elektrischen Beschaffenheit

der Sonne mssen in erhhtem Maasse auf Venus und
Mercur einwirken: umgekehrt werden daher diese

Planeten
,
nicht bloss durch ihre Attraction, die elek-

trisirten
,
kleinsten Partikelchen der Corona beein-

flussen, was wiederholt beobachtet worden.

Ob die Corona mit der Sonne rotirt oder nicht,

lsst sich nur bedingt beantworten; nur in dem Grade,

als die Substanz und die Krfte der Corona von der

Sonne stammen und ihre Structur und Ausdehnung
an der bestimmten Stelle stets von der Sonne unter-

halten werden, kann man von einer Rotation sprechen.
Man kann aber sich nicht denken, dass ein Theilchen

in grsserer Entfernung von der Sonnenoberflche in

anderer Weise mit der Sonne sich bewegt, als die

Theilchen der Kometenschweife sich mit den Ko-

meten um die Sonne bewegen. Die Corona wird

ber jedem Theile der Sonnenoberflche bestndig
erneuert und neugebildet, und ihre Bestndigkeit
rhrt her von der Gleichmssigkeit der Bedingungen
ihrer Bildung.

Das Schicksal der Theilchen, welche die Corona

bilden, ist ein verschiedenes. Ein Theil derselben

kehrt wieder zur Sonne zurck, was man deutlich

an dem Umbiegen der Strahlen erkennen kann;
durch Verlust ihrer elektrischen Ladung ist eine

solche Rckkehr mglich. Ein anderer Theil aber

wird sich im Rume verlieren, wie dies auch mit den

Bestandtheilen der Kometenschweife der Fall ist.

Dieses unaufhrliche Wegfliegen ungemein feiner von

einander weit getrennter Partikelchen mag in Zu-

sammenhang stehen mit dem noch unerklrten

Zodiakallichte.
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A. Kundt: lieber die el ekt rom n g-n et isch e

Drehung der Polarisationsebene des

Lichtes im Eisen. (Sitzungsberichte der Berliner

Akademie der Wissenschaften 1885, S. 1055.)

Whrend schon lange bekannt war, dass die To-

larisationsebene eines durch ein durchsichtiges Me-

dium hindurchgehenden Lichtstrahls gedreht wird,

wenn magnetisirende Krfte auf das Medium einwir-

ken , hatte erst vor einigen Jahren Herr Kerr die.

Entdeckung gemacht, dass polarisirtes lacht, welches

von einer Flche eines magnetisirten Krpers ge-

spiegelt wird, gleichfalls eine Drehung erfahre, ob-

wohl dieselbe Flche im nicht magnetisirten Zustande

das reflectirte Licht nicht dreht. Unter den zahl-

reichen Untersuchungen , welche durch diese Ent-

deckung des Herrn Kerr angeregt, ein nheres Ein-

dringen in das Wesen dieses Vorganges erstrebten,

ist eine Arbeit besonders von Bedeutung gewesen,
durch welche Herr Kundt den experimentellen Nach-

weis gefhrt, dass die drei magnetischen Metalle,

Eisen, Cobalt und Nickel, die Polarisationsebene eines

durch dnne Schichten derselben hindurchgehenden
Lichtstrahles in derselben Weise und in gleicher Rich-

lung unter dem Einflsse magnetisirender Krfte

drehen, wie die durchsichtigen Substanzen, und zwar

war das Drehungsvermgen in diesen drei Metallen

ein positives, der Richtung des magnetisirenden Stro-

mes gleichgerichtet, wie in den diamagnetischen Kr-

pern .

Herr Kundt hat nun diese Erscheinung weiter

messend verfolgt und zunchst die Abhngigkeit der

Drehung von der Strke der magnetisirenden Krfte
zu ermitteln gesucht. Bei diamagnetischen oder

schwach magnetischen Substanzen nimmt man an,

dass die elektromagnetische Drehung der Polarisatious-

ebene fr eine bestimmte Wellenlnge des Lichtes

und eine bestimmte Lnge der durchstrahlten Schicht

in einem homogenen magnetischen Felde, wenn die

Kraftlinien mit der Richtung der Strahlen zusammen-

fallen, der Intensitt des Magnetfeldes proportional
sei. Soweit die bisherigen Versuche reichen, ist auch

der in einem diamagnetischen oder schwach magne-
tischen Medium inducirte Magnetismus den magneti-
sirenden Krften proportional, so dass man sagen
kann, dass die Drehung dieser Krper in jedem Wege-
element proportional ist dem magnetischen Moment
an dem betreffenden Orte.

Fr Eisen, Nickel und Cobalt ist aber der indu-

cirte Magnetismus nicht proportional der magnetisi-
sirenden Kraft, sondern wchst, wenigstens beim Eisen,

zuerst schneller als diese, dann langsamer, um end-

lich bei einer bestimmten magnetisirenden Kraft einen

Maximalwert!! zu erreichen, der bei weiterem An-
wachsen der ersteren constant bleibt. Es war daher
die Frage von Interesse, ob die Drehung der Polari-

sationsebene im Eisen der jeweiligen Magnetisirung
desselben oder, wie bei den anderen Substanzen, der

magnetisirenden Kraft proportional ist. Wie von vorn-

herein zu erwarten war, zeigten die Versuche bald,
dass die Drehung nicht der magnetisirenden Kraft

proportional blieb, sondern mit Anwachsen derselben

einen Grenzwerth erreichte, der nicht berschritten

wurde. Das Vorhandensein eines Maximalwertes

regte nun weitere Versuche an, welche darber Auf-

sehluss geben sollten, ob dieser Maximalwerth der

Drehung bei verschieden dicken Eisenschichten der

durchstrahlten Schicht proportional sei; man wrde
dann, wenn dies der Fall wre, in dem Maximalwerte
der Lngeneinheit fr das Eisen eine Constante be-

sitzen, die sein magneto-optisches Verhalten charakte-

risirte.

Die Eisenschichten, welche fr diese Versuche er-

forderlich waren, wurden galvanoplastisch auf plati-

nirtem, durchsichtigem (Hase hergestellt; ohne Eisen

drehte das Glas mit dem Platin in den strksten mag-
netischen Feldern zwischen 20' und 30'. Den mag-
netisirenden Strom lieferte eine Gramm e'sche Ma-

schine, die Strke des zwischen den Durchbohrungen
der Pole des Elektromagneten als gleichmssig anzu-

nehmenden magnetischen Feldes wurde durch die

Drehung der Polarisationsebene in einem bestimmten

Stck Glas gemessen und aus der Vergleichuug dieser

Drehung im Glase mit der in Wasser wurde die In-

tensitt in absolutem Maasse berechnet. Als Licht-

quelle diente die Sonne, deren Strahlen vor dem Ein-

tritt in den polarisirenden Nicol durch ein rothes Glas

gingen. Ausser der Drehung durch den Eisenspiegel
wurde jedesmal noch die Drehung in einem nicht mit

Eisen belegten Theile des platinirten Glases bestimmt

und letztere Grsse von der Drehung des mit Eisen

bedeckten Glases abgezogen.
Mit den Eisenspiegeln von verschiedener Dicke

ergaben die Messungen, wie bereits erwhnt, eine

mit dem Wachsen des magnetischen Feldes zuneh-

mende Drehung, die aber bald bei allen drei Spiegeln
ein Maximum erreichte. Die Maximaldrehung fr
die Lngeneinheit der durchstrahlten Schicht wurde

hierauf an sehs verschiedenen Eisenspiegeln gemessen,
deren Dicke aus dem Gewicht und der Oberflche der

Spiegel bestimmt wurde. Um den Fehler, der aus

der ungleichmssigen Ablagerung des Eisens ent-

springt, nach Mglichkeit zu reduciren, wurden stets

mehrere Stellen eines jeden Spiegels untersucht und

dann das Mittel genommen. Wenn auch aus diesem

Grunde die Drehungen der Lngseinheit stark von

einander abwichen, so war eine Abhngigkeit dersel-

ben von der Dicke nicht zu verkennen, und in erster

Annherung ist die Maximaldrehung der durchstrahl-

ten Schicht proportional zu setzen. Als Mittelwerth

ergab sich, dass die einfache Drehung in einem Centi-

meter Eisen, welches bis zum Maximum magnetisirt

worden, abgerundet gleich 200 000 ist. Dieses Maxi-

mum wird erreicht in einem magnetischen Felde von

ungefhr 20 000 absoluten Einheiten.

Auch bei senkrechter Reflexion des Lichtes von

einem magnetisirten Eisenspiegel war die Drehung
der Intensitt der magnetisirenden Krfte nicht pro-

portional, sondern erreichte bald einen Maximalwerth,
und zwar bei einem Felde von etwa 20 000. Der

Maximalwerth der Drehung in den einzelnen Fllen
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hing, wie zahlreiche Versuche ergaben, sowohl von

der Dicke der benutzten Spiegel, wie in hohem Maasse

von der Oberflcbenbeschaffenheit derselben ab.

Die Drehung der Polarisationsebene im Eisen ist,

wie oben augegeben, eine positive, sie erfolgt, wie in

den diamagnetischen Krpern , in der Richtung des

magnetisirenden Stromes. Die iilteren Versuche ber

das elektromagnetische Drehungsvermgen hatten aber

ergeben, dags concentrirte Eisenchloridlsungen eine

negative Drehung zeigen, und dass noch eine Anzahl

Salze magnetischer Metalle wenigstens die positive

Drehung der Lsungsmittel vermindert; daraus hatte

man gefolgert, dass die in diesen Salzen enthaltenen

magnetischen Atome negative Drehung besitzen. Diese

Sehlussfolgerung ist jedoch jetzt durch den Nachweisi

dass Eisen, Cobalt und Nickel selbst positiv drehen,

hinfllig geworden; um so auffallender bleibt der

Gegensatz im Verhalten der Eisensalze zum Eisen.

Herr Kundt weist nun auf eine Thatsache hin, die

vielleicht spter zum Ausgangspunkte einer Erkl-

rung der elektromagnetischen Drehung in den Salzen

dienen kann. Es zeigen nmlich alle bisher unter-

suchten, chemisch einfachen Krper, seien sie

stark magnetisch oder stark diamagnetisch, posi-

tive elektromagnetische Rotation; negative

Drehung geben nur chemisch zusammenge-
setzte Krper. Die Elemente, fr die positive Dre-

hung constatirt ist, sind Fe, Co, Ni, Br, Se, S, P, C, 0,

N, H, also die am strksten magnetischen und stark

diamagnetische; fr die anderen Elemente ist der

Sinn der Drehung noch nicht ermittelt. Negative

Drehungen zeigen freilich bisher nur solche chemische

Verbindungen, in denen Atome stark magnetischer

Elemente enthalten sind, und man darf allerdings

vermuthen, dass diese Atome das Bedingende fr die

negative Drehung sind. Da wir aber absolut keine

Kenntniss davon haben, wie eine magnetisirende Kraft

auf die einzelneu Atome eines Molecls wirkt, kann

mau auch nichts Bestimmtes ber die Abhngigkeit
der Drehung der Polarisationsebene von der Zusam-

mensetzung aussagen.

Julius Thoinsen: Thermochemische Unter-

suchungen. Band IV: Organische Ver-

bindungen. (Leipzig, Ambrosius Barth 1886. 8". 429 S.

Eine Tafel.)

Mit dem vierten Bande seiner Thermochemischen

I ntersnehungen" beschliesst Herr Thomsen die

Publicationen seiner Arbeiten, deren Anfnge bis ins

Jahr 1851 zurck datiren. Seit jener Zeit hat der

dnische Chemiker das Studium der Wrmeerschei-

nungen bei den chemischen Processen zur Hauptauf-

gabe seiner wissenschaftlichen Thtigkeit gemacht,
deren Ergebnisse er in den vier Bnden tbermoche-

mischer Untersuchungen niedergelegt hat. Der eben

erschienene, letzte Band enthlt die thermochemischen

Untersuchungen ber organische Verbindungen, welche

120 flchtige Substanzen, die etwa 20 systematischen

Gruppen angehren, umfassen. In der ersten Hlfte

des Buches schildert Herr T h o m s e u die Untei-

suchungsmethoden und die experimeutellen Ergeb-

nisse, whrend er im zweiten Theile die theoretischen

Schlussfolgerungen, die sich ausschliesslich auf seine

eigenen experimentellen Untersuchungen sttzen, dar-

stellt. Das eingehende Studium dieses Werkes

kann nur den Fachmann iuteressiren
;

die theoreti-

schen Resultate ,
zu denen der Autor durch seine

Untersuchung gelangt ist, und die er in 18 Stzen

niedergelegt hat, sollen hier kurz wiedergegeben

werden
,
obschon die Schlsse in Betreff der Consti-

tution vieler organischer Verbindungen mit den herr-

schenden Grundlehren, auf welche Herr Thomsen
selbst sich sttzt, vllig unvereinbar sind. Es sei

nur nochmals daran erinnert, dass alle Stze aus den

sehr fleissigen und mhsamen Wrmemessungen bei

den chemischen Processen abgeleitet sind.

1) Die Verbrennungswrme steigt in einer Reihe

von homologen Verbindungen fr jedes folgende Glied

um eine fast constante Grsse
, durschnittlich um

157870 cal.

2) Die Atome eines Molecls reagiren wesentlich

nur auf diejenigen, an welchen sie haften; die Bil-

dungswrme desselben ist von der Art der Bindungen

abhngig.

3) Die vier Valenzen des Kohlenstoffatoms sind

gleichwerthig.

4) Die Spaltung des amorpheu Kohlenstoffs in

Atome erfordert eine Wrmemenge von 38 380 cal.

fr jedes isolirte Atom; die Verbrennuugswrme eines

isolirten Kohlenstoffatomes betrgt 135 340 cal.

5) Die durch die Bindung von Wasserstoff an

Kohlenstoff erzeugte Wrme betrgt fr jedes Molecl

Wasserstoff 2.15 000 cal.

6) Die der einfachen und der doppelten Bin-

dung zwischen zwei Kohlenstoffatomen entsprechende

Wrmemenge ist fast gleich gross und liegt je nach

der Art der Verbindungen zwischen 14 000 und

15 000 cal. Die der sogenannten dreifachen Bindung

entsprechende Wrmemenge ist gleich Null zu setzen.

7) Aromatische Verbindungen enthalten keine

doppelte Bindungen im Benzolkern; die sechs Kohlen-

stoffatome desselben sind durch neun einfache Bin-

dungen verknpft.

8) Pyridin und Thiophen enthalten keine doppelte

Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen, sondern

resp. sieben und fnf einfache Bindungen.

9) Die Bildungswrme sowie die Verbrennungs-

wrme smmtlicher Kohlenwasserstoffe ,
deren Con-

stitution bekannt ist, lsst Bich nach gemeinschaft-

lichen Formeln berechnen. [Fr die Bildungswrme
des Krpers C a H2b lautet diese Formel, wenn n die

Anzahl der einfachen und doppelten Bindungen be-

zeichnet, (C
a H 2b

)
= 6.30 000 cal. -f .14 200 cal.

a. 38 380 cal.]

10) Isomere Kohlenwasserstoffe zeigen nur dann

ungleich grosse Bildungs- und Verbrennungswrme,
wenn sie eine ungleich grosse Zahl von einfachen

und doppelten Bindungen zwischen den Kohlenstoff-

atoraen enthalten.
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1 1) Die Spaltungswrnie des Stickstoff- und Sauer-

stoffmolecls, des gasfrmigen Jod - und Kohlenstoff-

molecls betrgt resp. 13 020 cal. , 26 320 cal.,

27 940 cal. und 14 200 cal.

12) Die Wrmetnung der Bindung zwischen

Kohlenstoff- und Stickstoffatomen ndert sich mit der

Art der Bindung.

13) Die sogenannten Nitroverbindungen der Pa-

raffine, wie Nitromethan und Nitrothan, enthalten

nicht die Atomgruppe N0 2 .

14) Die Bildungswrme der Amine deutet auf

eine ungleiche Constitution der fetten und der aro-

matischen Amine.

15) Die Aldehyde enthalten, wie die Suren, die

Atomgruppe COH; die Bildungswrme dieser Atom-

gruppe ist 65 400 cal.; die Bindungswrme des an

Kohlenstoff doppelt gebundenen Sauerstoffs der Ketone,

der Suren, der Anhydride und der zusammengesetzten
Aether betrgt 54 250 cal.

16) Primre Alkohole zeigen eine niedrigere Bil-

dungswrme als secundre und tertire.

17) Die Bindung des Sauerstoffatoms des einfachen

und gemischten Aethers erzeugt eine Wrmemenge,
die derjenigen zweier Wasserstoffatome gleichkommt.
Das Aethylenoxyd ist als Dimethylenther aufzufassen.

18) Die Bindung von Chlor, Brom und Jod an

Kohlenstoff entwickelt in den monosubstituirten Ver-

bindungen eine Wrme von resp. 13 360 cal., 5920 cal.,

5900 cal. fr ein Atom der gasfrmigen Halogene.

H. Schenck : Die Biologie der Wasser-
gewchse. Mit 2 Tafeln. (Bonn, Max Cohen

und Sohn, 1886, 8., 162 S.)

In dem Streben
,

sich den Besonderheiten des

Standortes auzupassen, nehmen Pflanzen der ver-

schiedensten Familien oft einen berraschend hn-

lichen Habitus an und vereinigen sich zu Gesell-

schaften, die wir als Pflanzenformationen
bezeichnen. Die Kenntniss derselben bildet eine der

nothwendigsten Grundlagen der Pflanzengeographie,
und dennoch sind bis jetzt nur wenige solcher

Pflanzenformationen in ihrer Gesammtheit von ge-
meinsamen biologischen Gesichtspunkten aus behandelt

worden. Herr H. Schenck in Bonn hat sich daher ein

grosses Verdienst erworben ,
indem er die Formation

der submersen und die der schwimmenden Pflanzen

(mit Ausnahme der Algen) einer eingehenden Be-

trachtung unterzog. Wir knnen hier nur die Haupt-

gesichtspunkte der inhaltreichen Schrift hervorheben

und mssen in Betreff der interessanten Einzelheiten

auf das Werk selbst verweisen.

Die Bltter der submersen Wasserpflanzen sind

mehr oder minder in schmale, hutig cylindrische

Zipfel zertheilt, da die Bewegungen des Wassers

nicht die Ausbildung grosser Spreiten gestatten. Da
sie nur diffuses Licht bekommen ,

so ist zur besseren

Ausnutzung desselben die Epidermis chlorophyll-

haltig. Mit Ausnahme einiger, die auf dem Boden
der Gewsser vegetiren, sind die Stengel lang ge-

streckt und biegsam, von Luftcanlen durchzogen;

sie schwimmen frei im Wasser, oder sind durch

Rhizome und Haftwurzeln am Boden befestigt. Da
der Hauptstengel nicht wie bei den Landpflanzen
das Gewicht der Nebenstengel zu tragen hat, so

braucht er nicht krftiger zu sein als diese, auch
kein mechanisches System auszubilden, sondern nur

zugfest beschaffen zu sein, was durch Zusammen-

lagerung der langgestreckten Elemente zu einem

axilen Strange erreicht wird. Der Transpirationsstrom,
der bei den Laudpflanzen das Wasser und die Nhr-
salze des Bodens den Blttern zufhrt, ist bei den

Hydrophyten durch Diffusion ersetzt. Folge davon
ist das Fehlen der Spaltffnungen und die Reduction

der die Leitung vermittelnden Gefsse sowie des

Wurzelsystems; einige dieser Gewchse sind vllig
wurzellos. Wo sich Wurzeln finden

,
sind es fast

immer aus den Knoten der Stengel hervorbrechende

Adventivwurzeln. Die submersen Pflanzen befinden

sich in einem Zustande stetiger Verjngung, indem

sie bei raschem Wachsthum an den Zweigspitzen
hinten bestndig absterben. Whrend sich in tiefem

Wasser die Internodien bedeutend strecken
,
bilden

sich in seichtem Wasser alle Theile kleiner und
krzer aus. Bei sinkendem Wasserspiegel oder wenn
die Samen ans Ufer gelangen, knnen sich die meisten

zu Landformen mit verkrzten Stengeliuternodien,
krzeren

,
dickeren und breiteren Blttchen und

reichlicherer Wurzelbildung entwickeln.

Bei den Seh w im m pflanzen sind im Gegensatz
zu den submersen Gewchsen die Bltter nicht zer-

schlitzt, sondern ungetheilt und von fester, leder-

artiger Consistenz. Hierdurch werden sie befhigt,
den Bewegungen der Wasseroberflche zu trotzen.

Auch ist das Chlorophyll nicht in der Epidermis,
sondern in Folge des Einflusses des directen Lichtes

in einem darunter gelegenen Pallisadenpareuchym
enthalten. Zur Ermglichung des Transspirations-

stromes, der hier wie bei den Landpflanzen die

Ernhrung bedingt, trgt die Oberseite der Bltter

Spaltffnungen. Letztere ist glatt und hufig mit

Wachsberzgen versehen, daher nicht benetzbar.

Unter der Pallisadenschicht sind grosse lufthaltige

Intercellularrume, wodurch die Schwere des Blattes

gemindert wird, so dass es leicht auf dem Wasser

schwimmt. Der Blattstiel richtet sein Wachsthum
nach der Tiefe des Wassers ein und die Schwimm-
bltter folgen den Niveaunderungen des Wassers,

so dass ihre Spreite stets horizontal auf der Ober-

flche lagert. Luftgnge sind wohl entwickelt
,

die

Gefsse in den Gefssbndeln reducirt und gewhnlich
durch mit Flssigkeit, erfllte Gnge vertreten. Auch

die Unterseite der Bltter nimmt Wasser und Nhr-
stoffe auf. Wurzeln finden sich fast stets.

Zwischen submersen und schwimmenden Pflanzen

kommen Uebergnge vor. So bei den Laichkrutern

(Potamogeton). Dieselben stammen vermuthlich von

Landpflanzen ab, welche sich nach und nach an

amphibische , schwimmende und submerse Lebens-

weise angepasst haben. Dem entsprechend bilden

die Arten dieser Gattung eine vollstndige Ueber-
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gangsrcihe von dem der Urform am nchsten stehenden

Potamogetou natans bis zu den schmalbliitterigen,

typisch submersen Arten.

Die submerse Lebensweise erleichtert die Ueber-

winterung, da die auf dem Boden des Wassers ruhendeu

Pflanzen niemals einer Temperatur unter ausgesetzt
sind. Jedoch sind nicht alle Wassergewchse be-

fhigt ,
die niedrige winterliche Temperatur unserer

Gewsser zu ertragen; diese bilden daher im Herbste

Rhizome, Knollen oder Winterknospen, welche allein

ausdauern
, nachdem alle zarten Theile verwest sind.

Die Schwimmpflanzen bedrfen stets solcher Vor-

kehrungen zur Ueberwinterung. Einjhrig sind nur

Salvinia natans, Najas minor und flexilis, Subularia

aquatica ,
denen sich die mehr uferbewohuenden

Elatine Hydropiper, triandra und paludosa anreihen.

Die Wasserpflanzen sind, wohl zum Theil in Folge
der bedeutend vereinfachten Aufnahme der Nhr-
stoffe, zur vegetativen Vermehrung in hohem Grade

befhigt; die geschlechtliche Fortpflanzung tritt da-

gegen weit zurck. Jeder von der Mutterpflanze

losgelste Zweig ist sofort befhigt, weiter zu assi-

miliren und sich zu einem neuen Individuum zu

gestalten. Die ppige Vegetation der unter gn-
stigeren, weil gleichmssigeren Lebensbedingungen
als die Landpflanzen stehenden Wasserpflanzen be-

dingt das Zurcktreten der Blthenbildung und
FructifiL-ation. Wo die Pflanzen ihre Blthenstude
behufs der Befruchtung durch Insecten ber das

Wasser erheben, unterbleibt unter ungnstigen Be-

dingungen, z. B. in tiefem und stark strmendem
Wasser, die Blthenbildung ganz. Die ererbte Ten-

denz zur Insectenbefruchtung ist bei den typisch
submersen Pflanzen insofern berwunden

, als die

Befruchtung hier unter Wasser vor sich geht. Diese

Umgestaltung, welche verschiedene Uebergangsstufen

zeigt, ist verbunden mit einer Reduction des Schau-

apparates, d. h. der Blthenhlle bis zu vlligem
Schwunde, denn unter Wasser ist er nutzlos.

Die Frchte reifen meist unter Wasser; da, wo
die Befruchtung ber Wasser statthat, biegt sich

spter die Blthenaxe abwrts und taucht die Frchte
nnter. Bei Yallisueria und Ruppia spiralis rollt

sich der lange und zarte Blthenstiel spiralig auf

und zieht so die befruchtete Blthe mit sich ins

Wasser, in dessen Schosse dann die Samen sich aus-

bilden. Die biologische Bedeutung dieser Erscheinung
ist noch nicht aufgeklrt. Utricularia

, Hottonia und
Lobelia bilden ihre Kapseln ber dem Wasserspiegel
aus. Die Frchte sind meist einsamige Schliess-

frchte, welche grsstentheils schwimmfhig sind.

Fische und Schwimmvgel tragen zu ihrer Verbrei-

tung bei.

Die Keimlinge der Wasserpflanzen zeichnen sich

durch die Reduction des Wurzelwerkes aus. Die

Hauptwurzel gelangt gar nicht oder nur zu geringer
Ent wickelung. An den jungen Keimlingen der fest-

gewurzelten Pflanzen treten vielfach lange Wurzel-
haare auf, welche abgesehen von ihrer Function als

|

Organe der Nahrungsaufnahme dazu dienen, den

Keimling am Boden festzuhalten und vor dem Weg-
geschwemmt- oder Abgerissenwerdeu zu bewahren.

Die Mehrzahl unserer Wassergewchse ist an die

Wassertemperaturen der gemssigten Zone angepasst,
erstreckt sich aber innerhalb dieser Zone in der Regel
um den ganzen Erdball. Einige dehnen ihr Wohn-

gebiet von der arktischen Zone bis in die tropische
aus. Auf entfernten Inseln treffen wir gleiche Arten

wie iu unseren Gewssern, und in Gegenden mit total

von der unseren verschiedener Laudflora erinnert uns

sofort die Wasserflora an die Bewohner unserer Teiche

und Flsse. Diese weite Verbreitung erklrt sich

aus der Gleichartigkeit der usseren Lebensbedin-

gungen, welche die Wasserpflanzen berall in weit

hherem Maasse antreffen, als die Landpflanzen.
In den Gebirgen steigen die wasserbewohnenden

Gefsspflanzen nicht hoch hinauf. Nur einzelne drin-

gen bis in die Voralpenregion nnd ber 5787 Fuss

(Callitriche vernalis) verschwinden sie gnzlich. Die

Abkrzung der Vegetationszeit, die Klte des Wassers
der von Gletschern gespeisten Seen, die reissenden

Bche und das vllige Zufrieren der Tmpel des

Hochgebirges im Winter sind wohl die Ursachen die-

ser Beschrnkung der Wasserpflanzen auf das Flach-

land und die unteren Gebirgsregionen. F. M.

Kleinere Mittheilungen.
Entdeckung eines neuen Kometen. (Circul. d. Kaiserl

Akademie der Wissensch. zu Wien Nr. 58 vom 4. Jan. 1886.)
Am 27. December hat Herr Brooks in Phelps

N. Y. einen neuen Kometen entdeckt, dessen Position

am 27. Dec. 8 h lim 36 s mittl. Zeit Cambridge war
= 19 h 55 m 40 s; = -f 4 8'. Aus den bis zum

1. Januar bekannt gewordenen Beobachtungen in Amerika
und Europa hat Herr J. Palisa folgendes Elementen-

System berechnet:

T = 1885, November 28,2436 mittl. Berl. Zeit.
n = 301 29' 50"
il = 262 30 48
i = 42 31 27

logq = 0,04091

Ch. Claverie: Ueber die Magnetisirung durch die

Entladungen von Condensatoren (Comptes

rendus, T. CI, p. 947).

Schon lngst ist bekannt, dass
,
wenn man einen

Condensator in der Nhe einer Stahlnadel entladet, diese

Nadel magnetisch wird, bald in dem einen, bald im an-

deren Sinne, und zwar mit wechselnder Intensitt, je
nach den Umstnden. Herr Claverie hat nun eine be-

friedigende Erklrung fr diese Verschiedenartigkeit in

der Thatsache gefunden, dass, whrend die kurzen Ent-

ladungen des Condensators den Stahl nach dem Ampere '-

sehen Gesetze magnetisiren, bei oscillirenden Entladun-

gen die Stahlnadel in fortschreitend abnehmenden Tiefen

Magnetisirungen von abwechselnd entgegengesetztem
Sinne annimmt. Die resultirende Magnetisirung kann
in diesem Falle bald in dem einen

,
bald im anderen

Sinne erfolgen; es hngt dies offenbar zum grossen
Theil ab von dem Magnetismus der obersten Schichten.

Die Versuche, welche dies Ergebniss herbeifhrten,
wurden in der Weise angestellt, dass glasharte Stahl-

nadeln in den Spiralen hingen, durch welche Batterien

entladen wurden
;
durch allmliges Abtzen wurde con-

statirt, dass verschiedene Schichten in Intensitt und

Richtung verschiedene Magnetismen besitzen.
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Louis Bell: Spectro skopie des RegenbaiuK- s.

(American Journal ot' Science Sei*. :!, Vol. XXX, 1885,

p. 347.)

Vor mehr als 10 Jahren hat Herr Piazzi Smyth
augegeben, dass die Absorptionsstreifen des Wasser-

dampfes im Sonnenspectrum den Meteorologen wichtige

Dienste zu leisten berufen seien. Ein dunkles Band, ganz
nahe bei der Linie D nach der rothen Seite gelegen,

zeige sich stets bedeutend intensiver bei drohendem

Regen, als sonst, und dieser dunkle Streifen, ein sicheres

Zeichen bevorstehenden Regens, wurde das Regenband"

genannt. Trotzdem die Richtigkeit dieser Angaben nicht

geleugnet werden kann, hat sich dieses Mittel zur Wetter-

prognose nicht einbrgern knnen; in erster Reihe wegen
der Schwierigkeit ,

die Dunkelheit eines Absorptions-

streifens abzustufeu. Herr Bell hat nun hierfr eine

kleine Vorrichtung am Spectroskop angebracht, welche

im Wesentlichen darauf beruht, dass durch die Kante

eines Selenitstckchens ein Interfereuzstreifen erzeugt

wird ,
welcher so breit ist wie das Regenband in seiner

grssten Intensitt und die Hlfte des Gesichtsfeldes

einnimmt. Ein Nicol'sches Prisma gestattet, den Inter-

ferenzstreifen so lange in seiner Intensitt zu ndern,

bis er mit dem im Spectrum sichtbaren Regenbande

gleich ist; man hat somit ein Maass fr die Intensitt

des Regenbandes und damit ein Mittel zur Beurtheilung
der in der ganzen Atmosphre enthaltenen Feuchtigkeit.

Herr Bell hat mit seiner Vorrichtung sechs Monate

hindurch regelmssig Beobachtungen in Baltimore Md.

angestellt. Nachdem er sich eine Scala entworfen, beob-

achtete er tglich um 8 Uhr Morgens und um 2 Uhr

Nachmittags den westlichen Himmel und verglich die

so erhaltenen Angaben mit den Beobachtungen der wirk-

lichen Regenflle. Das Gesammtresultat war, dass in

dieser Zeit 80 Procent der Regenflle vom Spectroskop
vorher angegeben worden sind.

Dass die Angaben nicht noch zuverlssiger sind, liegt

in dem Umstnde, dass das Spectroskop nur angiebt,

wieviel Wasserdampf in der ganzen Gesichtslinie ent-

halten ist, und nichts aussagt ber die so wesentliche

Vertheilung dieses Dampfes. Gleichwohl ist Herr Bell

auf Grund seiner Erfahrungen der Meinung, dass das

Spectroskop mit der Vorrichtung zur Beurtheilung der

Intensitt des Regenbandes einsehr wichtiges Hlfsmittel

fr die Wetterprognose ist. Nothwendig ist aber, vorher

eine feststehende Scala fr die Intensitt dieses Spectral-

streifcns zu entwerfen.

Robert Schneider: Der unterirdische Gammarus
von Clausthal. (Sitzungsberichte der knigl. preuss.

Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 188f), S. 1087.)

Zwischen den in Hhlen und Grotten lebenden, dort

einheimischen Thieren und den nchst verwandten,

oberirdischen Arten zeigen sich so wesentliche Ver-

schiedenheiten, dass es nicht bloss unmglich ist, den

Gang der Umwandlung der oberirdischen Formen in

die unterirdischen zu reconstruiren
,
sondern auch der

Nachweis, dass letztere von ersteren berhaupt abstammen,

begegnet oft grossen Schwierigkeiten. Es ist daher von

grosser Wichtigkeit, Zwischeuformeu aufzufinden, welche

sowohl die Zusammengehrigkeit der beiden divergi-

renden Arten, wie auch den Weg, auf dem diese Um-

gestaltung der einen Form in die andere erfolgte, er-

kennen lassen. Bis zu einem gewissen Grade waren

Aufschlsse nach dieser Richtung von Organismen zu

erwarten, welche in mgliehst alten Kunstschchten der

Gruben- und Bergwerke eingebrgert sind; und in der

That hat ein von Herrn Schneider in Clausthal auf-

gefundener Gammarus (Flohkrebs) nach dieser Richtung
sehr interessante Aufschlsse gebracht.

Bekanntlich unterscheidet sich der in Gebirgsbchen
lebende Gammarus pulex von dem unterirdisch und in

tiefen Brunnen lebenden Gammarus putaneus unter

anderem am auffallendsten dadurch, dass letzterer ohne

Augen und farblos ist, zwei Merkmale, durch welche
meist die Hhlenbewohner von ihren oberirdischen Ver-

wandten abweichen. In fast allen bekanntesten Stollen

des Clausthaler Grubendistrictes findet sich nun ein

bleicher Gammarus in unzhlbaren Schwrmen, besonders

massenhaft in denen der ltesten Bergwerke; und diesen

hat Herr Schneider einer eingehenden Untersuchung

unterzogen.
Zunchst macht der bleiche Gammarus den Ein-

druck, als habe man es mit Gammarus putaneus zu thun,
bis das Vorhandensein deutlicher

, ja relativ grosser

Augenflecke darauf hinweist, dass er viel nher dem
Gammarus pulex stehe und von diesem abstamme. Diese

Abstammung wird in interessanter Weise noch durch

den Umstand erhrtet
,

dass die bleiche Form in ihren

massenhaften Schwrmen nur in den ltesten, aus dem
IG. und 17. Jahrhundert stammenden Schchten vor-

kommt, whrend in den jngeren Strecken, deren Alter

etwa 50 bis 70 Jahre betrgt, der Gammarus in viel

geringerer Individuenzahl vorkommt und seinen krze-

ren, unterirdischen Aufenthalt durch das Vorhandensein

einer noch schwach gelblichen oder brunlichen Frbung
documentirt; und in einem Stollen von circa 30 Jahren

wurden aus dem Grundschlamme des Canalwassers

Exemplare heraufgeholt, welche das fast vllig normale,

dunkle Pigment des gewhnlichen Gammarus pulex
besassen. Die charakteristischen Eigentmlichkeiten,
durch welche der in den ltesten Schchten lebende

Gammarus entschieden und constant von dem gewhn-
lichen, oberirdischen Gammarus pulox abweicht, sind

folgende: Erstens entbehrt er fast jeden Pigmentes und

erscheint vllig bleich und so durchsichtig ,
wie der

Gammarus putaneus. Zweitens zeigt das Auge die

ersten Spuren einer beginnenden Verkmmerung, indem

die das Auge zusammensetzenden Krystallkegel eine

entschiedene, bleibende Auflockerung erkennen lassen;

drittens scheint das vordere Fhlerpaar eine Tendenz

zur Verlngerung resp. Vermehrung der Gliederzahl zu

haben, was auf eine strkere Ausbildung des Tastsinnes

hindeutet; endlich viertens neigt die Bildung des fnften

Gliedes der Greiffsse entschieden von der gewhnlichen
Form zu der des Gammarus putaneus ber.

Durch diese vier Eigentmlichkeiten weicht der

unterirdische Gammarus von Clausthal von dem ge-

whnlichen ab und nhert sich mehr den blinden

Grottenformen
;

freilich nicht in dem Maasse ,
dass er

als Mittelform zwischen den beiden Extremen betrachtet

werden kann; aber als Vermittelungsform kann man
ihn wohl betrachten. Bedenkt man, dass in den zwei

bis drei Jahrhunderten, welche der Clausthaler Gamma-
rus unterirdisch lebt, ausser der Entfrbung nur geringe

Umgestaltungen in der Richtung des Gammarus puta-

neus sich vollzogen haben, so wird man begreifen, das:-

eine verhltnissmssig unendliche Zeit nothwendig war.

bis sich der vollstndig blinde Grotten - Gammarus aus

dem sehenden oberirdischen entwickelt hat. Dass aber

hier in dem Clausthaler Gammarus der Weg angedeut'ci

ist, auf welchem jene Umwandlung im Laufe der Zeiten

erfolgt ist, drfte kaum berechtigtem Zweifel unterliegen.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagabup
handluug von Friedrich Vieweg und Sohn i

Braunsehweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedlich Vieweg und Sohn in BraunBclvweig, Fr die Hedacon verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Die folgenden Zeilen sind veranlasst durch ein in

der ersten Nummer dieser Rundschau enthaltenes

Referat ber A. Weismann's Schrift: Die Conti-

nuitt des Keimplasmas als Grundlage einer Theorie

der Vererbung." Die Schrift erschien 18S5. Da ich

sie nicht gelesen habe, so knpfen meine Bemer-

kungen nur an das Referat an; auch habe ich nicht

die Absicht, auf kritische Auseinandersetzungen ein-

zugeh' u. Ich glaube vielmehr, dass es im einfachen An-

schluss an das genannte Referat den Lesern von einigem

Interesse sein knnte, auch die Bemerkungen kennen

zu lernen, welche ich bereits drei Jahre frher in mei-

nem Buche: Vorlesungen ber Pflanzenphysiologie''

(Leipzig 1S82) ber die fundamentalen Erscheinun-

gen der Fortpflanzung gemacht habe. In einem Buche

vou 991 Seiten werden solche Dinge leicht bersehen.

Die 43. Vorlesung dieses Buches fhrt die Ueber-

schrift: Die Wirkung der Sexualzellen auf einander.

Continuitt der embryonalen Substanz." Ich

wollte durch Zusammenstellung dieser beiden Titel

in Krze die beiden Hauptpunkte der Fortpflanzung

prgnant bezeichnen. Da jedoch der geneigte Leser

das dort Vorgetragene in dem Buche selbst findet, so

mchte ich seine Aufmerksamkeit nur auf eine Stelle

lenken, welche speciell die Continuitt der embryo-
Cjn Substanz" betrifft.

Der soeben genannte Ausdruck ist meines Wissens

rher niemals benutzt worden; auch habe ich lau-

ere Zeit darber nachgedacht, wie ich den betreffen-

den Gedanken am schlagendsten ausdrcken knne,
lenn auch der Gedanke war frher meines Wissens

Kohlenstaub und Grubengas in der Versuchsstrecke zu
Grube Knig bei Neunkirchen (Saarbrcken). S. 37.

Kleinere Mittheilungen. J. B. Gore: Entdeckung eines

neuen Sternes bei x
1 Orionis. S. 39. Charles

E, i c k e 1 1 s : Ueber einige erratische Blcke im Block-

lehm von Cheshire u. s. w. und die klimatischen Zu-

stnde, auf welche sie hinweisen. S. 39. Alex. Nau-
mann und Carl Pistor: Ueber das Verhalten von

Kohlendioxyd zu "Wasserstoff bei hoher Temperatur.
S. 40. L. L'Hte: Ueber einige Eigenschaften des

Zinks. S. 40. Maurice Mendelssohn: Ueber
den axialen Nervenstrom. S. 40.

nicht, oder doch nicht in seiuer principiellen Wichtig-

keit erkannt und behandelt worden. Den Ausdruck

Keimplasma" wollte ich vermeiden, weil es mir

darauf ankam
,

die von mir schon frher betonte

Identitt der Keimsubstanz mit der der Vegetations-

punkte hervorzuheben. (Man vergl. darber Arbeiten

des botanischen Instituts in Wrzburg" Bd. II, S. 103

vom Jahre 1878 und ebend. S. 717 vom Jahre 1882.)

Jedoch handelt es sich hier nur um einen mehr oder

weniger passenden Ausdruck und ich htte auch

wohl Continuitt des Keimplasmas" sagen knnen.

Doch lege ich auf den Ausdruck Substanz" schon

deshalb einigen Werth, weil er bei allen civilisirten

Vlkern das Beharrende im Wechsel der Erscheinun-

gen" bedeutet, und gerade auf diesen Punkt kommt

es hier an, denn es soll eben gezeigt werden, dass die

embryonale Substanz" das Beharrende ist, gegenber
den daraus entstehenden und vergehenden Organen.

Diesen Gedanken aber habe ich in nieinen Vor-

lesungen" 1882, S. 942 in folgenden Stzen ausge-

sprochen :

Schon wiederholt bei anderen Gelegenheiten

habe ich auf die bisher viel zu wenig beachtete That-

sache hingewiesen, dass die Continuitt des Pflanzen-

lebens sich vorwiegend in der Continuitt der em-

bryonalen Substanz ausspricht. Ich habe ausfhrlich

aus einander gesetzt, dass im normalen Verlauf eines

Pflanzenlebens, selbst in dem hundertjhrigen eines

Baumes, die neuentstehenden Vegetationspnnkte immer

die Nachkommen vorausgehender Vegetationspunkte

sind, dass schliesslich alle die zahlreichen, aber kleinen

Vegetationspunkte einer viel verzweigten Pflanze aus

dem ersten Vegetationspunkte der Keimpflanze sich

ableiten lassen. Dieser aber ist unmittelbar ein

Ueberrest von der Substanz der befruchteten Eizelle
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oder von dem, was ich die embryonale Substanz

nenne. Die Frage ist nun, ob auch die embryonale
Substanz der Eizelle selbst diese Continuitt fortsetzt,

und diese Frage muss mit einem entschiedenen Ja

beantwortet werden: die unzhligen sorgfltigen em-

bryologischen Untersuchungen der letzten 40 Jahre

lassen keinen Zweifel darber, dass sowohl die Ei-

zellen wie auch Spermatozoiden und Pollenkrner aus

Mutterzellen entstehen, welche ganz directe Descen-

denten von Vegetationspunkten sind, aus denen die

sie erzeugenden umfangreicheren Geschlechtsorgane

hervorgehen; zumal neueste Beobachtungen von

Gbel betonen ausdrcklich, dass schon in den fr-

hesten Jugendzustnden die Zellen, aus welchen die

eigentlichen Sexualzellen hervorgehen werden, an

der materiellen Beschaffenheit ihres Inhaltes zu er-

kennen sind, zu einer Zeit, wo das sie umgebende
Gewebe noch ganz den Charakter des sogenannten
Urmeristems oder des embryonalen Gewebes der Ve-

getationspunkte besitzt. Die Differenziruug der beiden

Sexualproducte beginnt also im Inneren von Vegeta-

tionspuukteu, das Product der sexuellen Vereinigung
ist ein Embryo, dessen Gewebemasse mit der eines

Vegetationspnuktes identisch ist und aus welcher die

ersten Vegetationspunkte der neuen Pflanze als Ueber-

reste abzuleiten sind. So wenig wie die ungeschlecht-

liche Fortpflanzung ist auch die sexuelle dazu be-

rufen, im strengsten Sinne des Wortes einen neuen

Organismus zu produciren; die Elemente, aus denen

dieser entsteht, sind selbst nur Producte der embryo-
nalen Substanz einer frheren Pflanze und schliesslich

knnen wir sagen : das was sich seit dem Beginn des

organischen Lebens auf der Erde continuirlich immer-

fort in dem ewigen Wechsel aller Gestaltungen, in

dem bestndigen Wechsel von Leben und Tod lebendig

erhalten und sich immerfort regenerirt hat, das ist

die embryonale Substanz der Vegetatiouspunkte ,
die

in bestimmten Fllen sich in mnnliche und weibliche

differenzirt, um sich dann wieder zu vereinigen. In

diesen winzig kleinen Stoffmassen hat sich das orga-

nische Leben in dem langwierigen Verlaufe der geolo-

gischen Epochen bestndig selbst erhalten; diejenigen

Theile der Pflanzen, welche sich dem Auge unmittel-

bar darbieten, die ausgewachsenen Wurzeln, Spross-

axen, Bltter, die Holzinassen u. s. w., dies alles sind

Producte jener embryonalen Substanz, die sich be-

stndig regenerirt, whrend diese ihre Producte zwar

an Masse millionenfach sie berwiegen , aber keiner

Regeneration fhig sind; sie sind es nicht, in denen

sich die Continuitt des organischen Lebens erhlt,

aber sie sind es, die durch ihre gemeinsame Arbeit

den Assimilationsprocess und den Stoffwechsel her-

vorrufen und ein sehr kleines Quantum der Substanz,

die sie zu ihrem Wachsthum nicht selbst verbrauchen,

wird zur Ernhrung der embryonalen Substanz der

Vegetationspnnkte und Sexualzellen benutzt."

Diese Zeilen wurden zwei Jahre vor dein Er-

scheinen der Theorie der Abstammungslehre" von

C. v. Ngeli (1.S84) geschrieben. Eine gewisse,

wenn auch nur entfernte Aehulichkeit meiner Ansicht

ber die Continuitt der embryonalen Substanz mit

Ngeli's Idioplasina lsst sich nicht verkennen;
allein zwischen beiden besteht ein radicaler Unter-

schied: Ngeli's Idioplasma kann niemand direct,

auch mit den strksten Vergrsserungen nicht, sehen;

es ist eine Abstraction , ein metaphysischer Begriff.

Das soll durchaus nicht etwa ein Tadel sein, denn

ohne philosophische Gedankenarbeit kann der Natur-

forscher den Weg zu den verstecktesten Wahrheiten

nicht bahnen. Dem gegenber ist aber meine

embryonale Substanz" ein Ding, was jeder mit dem

Mikroskop Vertraute jederzeit direct sehen kann; es

ist eben die eigenartige Gewebemasse, aus welcher

die jngsten Embryonen und ihre empirisch nach-

weisbaren Abkmmlinge, die Vegetationspunkte, be-

stehen. Meine embryonale Substanz" umfasst keines-

wegs den Zellkern allein, noch weniger nur das

Nuclei'n. Rein empirisch genommen ist die embryo-
nale Substanz das , was wir direct sehen ,

das klein-

zellige Gewebe der Embryonen und Vegetations-

punkte, mit ihren relativ grossen Zellkernen und dem

relativ reichen Nucleingehalt.

Daher enthlt die oben aus meinen Vorlesungen"
citirte Stelle keine Theorie, noch weniger eine Hypo-

these; vielmehr werden dort die zum Theil lngst
bekannten Thatsachen in mglichst einfacher Zu-

sammenfassung wiedergegeben.
Mit Herrn Weis mann treffe ich in der Art der

Ablehnung des Idioplasmas nicht zusammen, denn

die von ihm angefhrten Grnde scheinen mir nicht

durchschlagend gegenber den scharfsinnigen Aus-

fhrungen Ngeli's.
Ob stichhaltige Grnde vorliegen ,

aus dem Idio-

plasma oder der Continuitt der Keimsubstauz die

Vererbung und Variation der Organismen zu erklren,

gedenke ich zum Gegenstande einer spteren Mitthei-

lung zu machen
,
da ich den hier gegnnten Raum

nicht berschreiten mchte.

Sigmund von Wroblewski: Ueber den elek-

trischen Widerstand des Kupfers bei den

hchsten Kltegraden. (Annulen der Physik,

N. F. XXVI, S. 27. 1885, Nr. 9.)

In den letzten Tagen des Jahres 1877 wurde die

wissenschaftliche Welt durch die Mittheilung ber-

rascht, dass es gleichzeitig zwei namhaften Physikern,

L. Cailletet in Paris und R. Pictet in Genf, ge-

lungen war, den einen Bestandtheil der Luft, den

Sauerstoff, flssig zu machen. Bald darauf wurden

auch die brigen, sogenannten permanenten Gase

durch hohen Druck bei sehr niedriger Temperatur

condeusirt.

Diese erfolgreiche Lsung einer rein wissenschaft-

lichen Frage hat sofort in ungeahnter Weise zu wich-

tigen Anwendungen gefhrt. Lsst mau eines der

condeusirten Gase bei niedrigerem Druck verdampfen,

so wird (hnlich wie bei flssiger Kohlensure) die

Temperatur der Flssigkeit durch den grossen Wrme-
verbrauch ausserordentlich tief sinken, und kann man
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hierdurch Krper, welche man in die Flssigkeit ein-

taucht, auf Temperaturen abkhlen, deren Erreichung

man frher fr unmglich halten musste.

Wir drfen hiervon noch Anwendungen in den

verschiedensten Naturwissenschaften erwarten. Zu-

nchst liegt eine Untersuchung von S. von Wrob-
lewski vor, bei welcher derselbe den galvanischen

Leitungswiderstand des Kupfers bei den niedrigen

Temperaturen untersuchte, welche ihm die Verdam-

pfung des flssigen Aethylens und des flssigen Stick-

stoffs lieferten. Es wurden drei verschiedene Rollen

von Kupferdraht benutzt, welche auf Glasrhren ge-

wickelt waren. Ihre galvanischen Widerstnde wurden

mit Hlfe der Wheatstone'schen Brckenanordmuig
bestimmt. Dies geschah bei den folgenden Tempera-
turen :

1. Siedetemperatur des Wassers,

2. gewhnliche Zimmertemperatur,
3. Schmelztemperatur des Eises,

4. Siedetemperatur des Aethylens unter atmo-

sphrischem Druck ( 103C),
5. kritische Temperatur des Stickstoffs (etwa

146 C),

6. Siedetemperatur des Stickstoffs unter dem at-

mosphrischen Druck (
193 C),

7. eine Temperatur von etwa 200 C. nahe

der Erstarrungstemperatur des Stickstoffs.

Hierzu mag noch bemerkt werden, dass die an-

gegebenen Temperaturen mit Hlfe eines, aus Neu-

silber und Kupfer bestehenden Thermoelementes

bestimmt wurden
,
welches zuvor mit einem Wasser-

stoffthermometer verglichen worden war.

Wir lassen zur Probe eine Beobachtungsreihe

(Rolle III) folgen, wobei t die Temperatur, w der

beobachtete Widerstand ist.

t
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Minima, entsprechend dem Momente, in dem der Fuss

aufgesetzt wurde, erreichte. Die Entfernung der au

die Curve gelegten Tangenten von einander gab die

Hhe der verticalen Verschiebung, welche, mit dem

Krpergewicht multiplicirt, die geleistete Arbeit in

dieser Richtung ergab. Betrgt das Gewicht 75 kg,

und die Amplitude der verticalen Schwankung 4 cm,

so repriisentirt jede Hebung des Krpers eine posi-

tive Arbeit von 3 kgm und jedes Senken eiue

gleiche negative Arbeit; da nun jeder ganze Schritt

zwei solche Schwankungen umfasst, betrgt die

Muskelarbeit in verticaler Richtung bei jedem Schritt

12 kgm. Dieser Werth ist aber der maximale Grenz-

werth, da ein Theil der geleisteten Arbeit wieder er-

setzt wird; doch lsst sich der Betrag dieses Ersatzes

nicht bestimmen.

Die Arbeit, welche in horizontaler Richtung ge-

leistet wird, ergiebt sich aus der Geschwindigkeit

der Ortsbewegung, die eine periodisch wechselnde

ist; man findet drei verschiedene Geschwindigkeiten

aus den Abstnden der Punkte des zurckgelegten

Weges, die in gleichen Intervallen von etwa 1
/i0 Se-

cunde photographisch fixirt weiden. Diese Geschwin-

digkeiten in horizontaler Richtung werden in einer

Curve grajjhisch dargestellt, und aus dieser dann die

geleistete Arbeit berechnet.

Die Verschiebung jedes Beines in der Zeit, in

welcher es frei schwebt, ist keine einfache Pendel-

bewegung, sondern wird durch Muskelarbeit hervor-

gebracht, deren Messung eine ziemlich complicirte ist.

Die in hier angegebener "Weise ausgefhrten Be-

rechnungen haben fr jeden Halbschritt die folgen-

den Werthe der beim langsamen Gehen verbrauch-

ten Arbeit ergeben, wenn in der Minute 40 Schritte

gemacht wurden: Die Verschiebung des Beines er-

forderte 0,3 kgm ,
die verticalen Schwankungen des

Krpers 6,2 kgm ,
und die horizontale Verschiebung

2,5 kgm, im Ganzen wurde also eine Arbeit von

9 kgm verbraucht. Diese Berechnung ist nur eine

annhernde, verdient aber ziemliches Vertrauen, da

der Werth, der am unsichersten ist (der fr das Pen-

deln des Beines), nur ein kleiner Bruchtheil der Ge-

sammtarbeit ist. Das Hauptinteresse liegt brigens

auch nicht in einer streng genauen Messung der ge-

leisteten Arbeit, sondern in der Aenderung dieser Ar-

beit, wenn der Gang beschleunigt v*ird. Dasselbe Indi-

viduum ergab nun beim schnellsten Laufen fr die Ver-

schiebung des Beines eine Arbeit von 3,4 kgm, fr die

verticalen Schwankungen 2,3 kgm, und fr die hori-

zontale Verschiebung 18,4 oder im Ganzen 24,1 kgm.
Die bei einem Halbschritt auf ebener Erde ge-

leistete Arbeit schwankt sonach zwischen 9 und

24 kgm. Bercksichtigt man die Zahl der bei diesen

extremen Gangarten in einer Minute ausgefhrten

Schritte, so findet man, dass der Arbeitsverbrauch

beim langsamen Gehen 364 kgm, und beim schnellen

Laufen 3374 kgm betrgt, oder im ersten Falle 6 kgm,
im zweiten 56 kgm in der Secunde.

Vergleicht man mit einander die Werthe der ver-

schiedeneu Elemente der bei einem Schritte geleiste-

ten Arbeit, so findet man, dass sie nicht in derselben

Weise von der Schnelligkeit der Gangart beeiuflusst

werden. So ist z. B. beim langsamen Gehen die bei

den verticalen Schwankungen verbrauchte Arbeit

grsser als die, welche den verschiedenen Geschwin-

digkeiten der horizontalen Translation entspricht;

beim schnellen Laufen hingegen ist gerade das Um-

gekehrte der Fall.

Es wurden daher die drei Elemente der verbrauch-

ten Arbeit bei den verschiedenen Gaugarten einzeln

untersucht und dabei unter anderem Folgendes fest-

gestellt : Die zum Verschieben eines Beines ver-

brauchte Arbeit wchst ziemlich proportional mit der

Beschleunigung des Tempo, aber bei ein und dem-

selben Tact verbraucht man hierzu beim Laufen we-

niger Arbeit, als beim Gehen; so verbrauchte bei

90 Schritten in der Minute das Geheu 1,4 kgm, und

das Laufen nur 0,5. Die Arbeit zur verticalen Ver-

schiebung wchst nicht regelmssig mit der Schnellig-

keit des Tactes. Beim Gehen nimmt diese Arbeit

zwischen 55 und 70 Schritten in der Minute zu,

dann nimmt sie ab; beim Laufen ist diese Arbeit

sehr gross fr die langsamsten Tempi, und nimmt ab,

wenn die Gangart schneller wird. Die Arbeit, welche

zu den Beschleunigungen und Verlangsamungcn der

horizontalen Verschiebung verbraucht wird , wchst
ziemlich regelmssig mit der Geschwindigkeit der

Gangart und mit der Lnge des Schrittes.

Aus derartigeu Messungen lassen sich praktische

Nutzanwendungen auf die beste Verwerthung der

Muskelkraft ableiten sowohl beim Laufen ,
wie beim

Gehen. Man inuss dabei nicht nur aus verschiede-

nen Gangarten die zweckmssigste aussuchen, son-

dern jede nach dem gnstigsten Tempo regulireu.

Freilich wird es hierzu erforderlich sein
, derartige

Messungen an einer grossen Reihe von Individuen und

unter sehr mannigfachen Bedingungen auszufhren.

Die neuen synoptischen Wetterkarten der
Deutschen Seewarte.

Die Deutsche Seewarte in Hamburg giebt be-

kanntlich seit dem Jahre 1876 tgliche synoptische

Wetterkarten heraus, welche die Wetterlage von

Europa zur Zeit der Morgenbeobachtungen (7 oder

8 Uhr) in der blichen internationalen Weise dar-

stellen. Diese Karten haben nun seit dem 1. Ja-

nuar 1886 eine so namhafte Erweiterung ihres Inhalts

und Verbesserung der zur Anwendung kommenden Me-

thode erfahren, dass es als eine literarische Pflicht er-

scheint, weitere Kreise darauf aufmerksam zu machen.

Der tgliche Witterungsbericht enthlt in seiner

neuen Fassung folgende Einzelheiten.

Die erste Seite zeigt einen tabellarischen Wetter-

bericht ber 28 deutsche Stationen, nach den Gruppen
Ostsee (6 Stationen), Nordsee (6 Stationen), Nord-

und Mitteldeutschland (9 Stationen) und Sddeutsch-

land (7 Stationen) angeordnet. In demselben ist

enthalten der Barometer- und Thermometerstand,

Windrichtung und Strke und das Wettersymbol
fr die Abendbeobachtung des vergangenen Tages,
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ferner Barometer - und Thermometerstaud
,
Abwei-

chung des letzteren vom Normalmittel, relative

Feuchtigkeit, Windrichtung und Strke, Wetter- und

Ilimmelszustand, Zug der oberen Wolken, Seegang
fr die Morgeubeobachtungen des laufenden Tages,

Niederschlagsmenge und Temperaturextreme der

letzten 24 Stunden und Bemerkungen. Die Tabellen

enthalten ,
ausser den Niederschlagsmengen ,

die un-

abgerundeten Werthe.

Darauf folgen die Aufzeichnungen der Registrir-

apparate zu Hamburg fr die letzten 24 Stunden in

graphischer Reproduction der continuirlichen Curven

des Barographen und des Thermographen ,
dazu die

Windrichtung und Windstrke in Stundenmitteln

nach dem Anemographen.
Am Fusse der Vorderseite finden wir einen Wetter-

bericht von 2 Uhr Nachmittags des laufenden Tages,

umfassend den Luftdruck, die Temperatur, relative

Feuchtigkeit, Wind, Richtung und Strke, Wetter,

Ilimmelszustand, Zug der oberen Wolken und Be-

merkungen von 22 Stationen, darunter 9 des Auslandes.

Die beiden inneren Seiten der Pnblicatiou ent-

halten die synoptischen Wetterkarten. Die erste

llauptkarte giebt Luftdruck, Wind und Bewlkung
in der blichen Manier an. Die Isobaren ber 760mm

(dem Mittelwerthe, welcher durch fetten Druck her-

vorgehoben ist) sind ausgezogen ,
die niedrigeren

punktirt. Abweichend von dem frheren Verfahren

sind aber zu den einzelnen Stationen (96) nicht die

Beobachtungswerthe des Luftdrucks selbst, sondern

deren Differenzen gegeu die Morgenbeobachtung des

Vortages geschrieben worden, wodurch diese und die

zweite , die Temperatur wieder gebende Karte zu-

gleich vollstndige Differenzkarten fr die Aende-

ruugen des Luftdrucks und der Temperatur repr-
sentiren. Diese neue Einrichtung ist als eine fr
den Meteorologen hochwichtige zu begrssen.

Die zweite llauptkarte stellt Temperatur, Nieder-

schlag und Seegang fr die Morgenbeobachtung, die

Hydrometeore fr die letzten 24 Stunden dar. Die

Isothermen ber sind ausgezogen, unter punktirt

dargestellt, die Grenze beider, die Isotherme, fett

hervorgehoben. Die notirten Zahlen geben die Tem-

peraturnderung in den letzten 24 Stunden an. Die

Niederschlagsmengen sind in Gruppen von 5 und

10 mm znsammengefasst, durch eine entsprechende

Anzahl der Regensymbole (1 bis 4) gekennzeichnet,

die brigen Hydrometeore nach den internationalen

Zeichen vermerkt.

Eine ganz wesentliche und fr das fortlaufende

Studium der Witterungsvorgnge hochwichtige Ver-

mehrung haben die Wetterberichte aber erfahren

durch Publication der synoptischen Karten von 2 Uhr

Nachmittags und 8 Uhr Abends des vergangenen

Tages , so dass wir nun ein dreimaliges Wetterbild

von fast ganz Europa fr jeden Tag haben und das

Entstehen, Fortschreiten, Umbilden und Verschwinden

der wichtigsten meteorologischen Phnomene geradezu
Schritt fr Schritt verfolgen knnen. Den hohen

Werth dieser Mglichkeit aber weiss jeder Meteoro-

loge vollauf zu wrdigen. Die Mittagskarte enthlt

die Angaben von 22, die Abendkarte von 70 Sta-

tionen: Luftdruck, Wind, Bewlkung und Temperatur,
letztere in ganzen Graden, der Luftdruck ist in Ge-

stalt von Isobaren wiedergegeben.

Die allgemeine Uebersicht der Witterung des

laufenden Tages wird in kurzer Darstellung gegeben,

die Aussichten fr die Witterung des folgenden Tages

folgen in der blichen Gruppirung fr Nordwest-

deutschland, Ostdeutschland und Sddeutschland.

Die letzte Seite der Publication giebt die Einzel-

daten
,
welche in den Wetterkarten verarbeitet sind,

in unabgeruudeten Werthen wieder. Wie fr die

oben erwhnten deutschen Stationen finden wir hier

nach demselben Schema die Beobachtungen der aus-

lndischen Stationen, von welchen 11 auf Grossbri-

tannien, 4 auf Norwegen, 4 auf Dnemark, 5 auf

Holland und Belgien, 10 auf Frankreich, 4 auf

Schweden, 7 auf Finnland, 9 auf Russland, 8 auf

Oesterreich und 6 auf Italien entfallen. Daran

schliessen sich noch die Aufzeichnungen der drei

Hhenstationen, Friedrichshafen (413 m), Trogen

(876 m) und Sntis (2467 m).

Obige Darstellung des Inhaltes dieser wahrhaft

mustergltigen Publication der deutschen Seewarte

giebt ein Bild von der ausserordentlichen Reichhaltig-

keit derselben. So weit dem Verfasser dieser Zeilen

bekannt, sind diese Wetterkarten in ihrer neuen Form

die besten und vollstndigsten der ganzen Welt und

drfen als ein erneutes Zeichen dafr gelten ,
mit

welchem rastlosen Eifer die Direction der Deutschen

Seewarte bemht ist, die deutsche Meteorologie auf

die hchste Stufe zu erheben. Fr den Fachmann

sind diese Karten unentbehrlich, sie sind sein tgliches

Brot, fr den sachverstndigen Laien aber sind sie

eine unerschpfliche Fundgrube des Interessanten und

Lehrreichen. As s mann.

C. Hilt: Ergebnisse der Versuche mit Koh-
lenstaub und Grubengas in der Versuchs-

strecke zu Grube Knig bei Neunkir-
chen (Saarbrcken). (Zeitschrift fr das Berg-,

Htten- und Salinenwesen. Bd. XXXII, Snppl., S. 575.

Bd. XXXIII, S. 273.)

Im Auftrage der preussischen Schlagwettercom-

mission wurde unter Leitung des Herrn Hilt und

nach einem von ihm entworfenen Plane vom Juni bis

December 1884 und vom April bis zum Juni 1885

eine grosse Anzahl (viele Hundert) Versuche ber

den Einfluss von Kohlenstaub und Grubengas auf

Sprengschsse angestellt, welche wichtige Aufschlsse

ber die Ursachen der oft so delatren Grubenexplo-

sionen gebracht haben. Die experimentelle Wissen-

schaft hat hierdurch wenigstens einen Theil der An-

sprche befriedigt, welche die Praxis an sie zu stel-

len berechtigt war, und die Kenntnissnahme von den

Ergebnissen dieser Versuche ist von allgemeinstem

Interesse. Ueber die Art, wie die Versuche angestellt

worden, sollen einige allgemeine Angaben voraus-

geschickt werden.
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Der Versuchsrauin ist die Nachahmung eines

unterirdischen Grubenbaues und besteht aus einer

51m langen Strecke, die man aus elliptischen Rin-

gen von ]^- Eisen herstellte, welche an ihrer inneren

Seite mit 5 cm dicken , fest und dicht an einander

gefgten Kieferbohlen ausgekleidet wurden; die grosse

Axe der inneren Ellipse ist 1,72 m und die kleinere

1,20 m lang. Mit ihrem breiten Ende ist die Strecke

in einen aus Backsteinen hergestellten Mauerklotz

eingelassen, der den Ortsstoss" bildet und fr die

Versuche die hinreichende Widerstandsfhigkeit be-

sitzt. In den Mauerklotz sind sieben Stck gnss-

eiserne Bller eingelassen, die in ihren lichten Dimen-

sionen gewhnliche Gesteinsbohrlcher darstellen.

Die ganze Strecke ist in eine Berghalde so eingegra-
ben , dass sie auf ihrer einen Lngsseite bis zum

Scheitel, auf ihrer entgegengesetzten Seite nur bis 3
/i

ihrer Hhe von Bergen umgeben ist; an dem frei

liegenden Theile sind in Abstnden von etwas ber 1 m
32 Fenster aus 20 mm dicken Glasscheiben angebracht,
durch welche die Vorgnge im Inneren

, speciell die

Lngen der Flammen, beobachtet wurden. In 1,7 m
Entfernung vom Ortsstosse befindet sich eine ovale

Oeffnung in der First der Strecke von der Grsse
von Dampfkesselmannlchem zum Einbringen der

Schsse nebst Besatzmaterialien und zur Ventilation

der Strecke. Ausserdem befinden sich am First der

Strecke mehrere Sicherheitsventile, eine besondere

Kammervorrichtung zur Einfhrung des Grubengases,
wenn mit demselben experimentirt werden sollte, und

mehrere andere Einzelheiten
, die hier bergangen

werden kuneu.
Die einzelnen Experimente wurden in grsster

Mannigfaltigkeit variirt. Verschiedene Sprengstoffe,

verschiedene Besatzmittel, verschiedene Lngen der

Strecken ,
die mit Kohlenstaub bestreut waren

,
ver-

schiedene Feinheit und verschiedene Sorten der Koh-

len, endlich verschiedene Mengen von der Luft in

der Strecke beigemengtem Grubengas boten eine sehr

grosse Reihe von Einzelfllen , die dein Versuche

unterworfen werden mussten. Die Beobachtung er-

streckte sich auf die Lnge und Fortpflanzung der

Flamme, auf den Eintritt von Explosionen und auf

die Ermittelung des mechanischen Effectes der Explo-
sionen. Die wichtigsten Ergebnisse der gesammten
bisher angestellten Versuche fasst Herr Hilt unge-
fhr wie folgt zusammen:

Die Flammenlnge, welche bei Lettenbesatz und
2:;0 g gewhnlichem Sprengpulver zu 3 m und nur

bei 500 g Ladung zu 4 m beobachtet worden war,

ging bei Besatz mit Gesteinsmehl auf 2 bis 2,5 m
zurck und betrug bei einer Mischung aus Gesteins-

mehl und Kohle als Besatz 5 m. Bei Anwesenheit

nicht explosibler Mengen Grubengas tritt eine massige

Verlngerung ein, und zwar bei 3 Proc. Gas (einem Ge-

halte, bei dem die gewhnliche Sicherheitslampe deut-

lich markirt) auf 5 m fr den Gesteinsbesatz und auf

8,5 m fr gemischten Besatz.

Bei Besatz des Pulverschusses mit trockenem Koh-

lenstaub, aber ohne dass Kohlenstaub in der Strecke

gestreut wurde, blieb die Flammenlnge ganz allge-

mein zwischen 9 und 10 m, und ist diese Lnge ziem-

lich unabhngig von der Beschaffenheit des angewand-
ten Kohlenstaubes. Ein in die Kohle gebohrter Schuss

wird sich wegen des Bohrmehles ebenso verhalten.

Bei Anwesenheit von 3 Proc. Grubengas wuchs die

Lnge fr anthracitischen Staub auf lim, bei dem

gefhrlichsten Staube (aus der Grube Pluto) auf 14 m.

Bei Streuung von Kohlenstaub war die Flammen-

verlngerung des ausblasenden Pulverschusses ab-

hngig von dem Grade der Feinheit und der Zusam-

mensetzung des angewandten Kohlenstaubes. Die

meisten untersuchten Staubsorten ergaben nur eine

Verlngerung auf 10 bis 25 m, wie weit man auch die

Streuung fortsetzen mochte
;
aber es findet sieh eine

recht grosse Anzahl von Staubsorten , welche bei

usserst feinem Korne eine auf die ganze Lnge
der Streuung sich ausdehnende Flammeuverlngerung
zeigten; einzelne Staubsorten (Pluto, Neu-Iserlohn u.a.)

verursachten sogar wirkliche Explosionen mit weit

ber die Streuungslnge sich fortsetzender Flamme,
ohne jede Anwesenheit von Grubengas.

Bei Anwesenheit von 3 Proc. Grubengas und

gleichzeitiger Streuung von Kohlenstaub zeigten nur

ganz wenige Staubsorten keine unbegrenzte Ver-

lngerung der Flamme; die meisten gaben nicht mir

eine Flamme auf der ganzen Lnge der Streuung,
sondern noch 5 bis 20m ber dieselbe hinaus; sehr

viele Staubsorten endlich, namentlich die, welche

ohne Grubengas Fortpflanzung der Flamme auf die

ganze Streuungsstrecke, wie gross diese auch sein

mochte, ergaben, lieferten mit 3 Proc. Grubengas
wirkliche Explosionen.

Da verschiedene bei feuchtem Wetter angestellte

Versuche ergeben hatten, dass der schwach angefeuch-

tete Kohlenstaub etwas geringere Flammenlngen,
aber gleiche mechanische Wirkungen erzeugte, wurde

feiner Kohlenstaub erst mit Vs ,
dann mit

'

2
/ ?1

seines

Gewichtes Wasser angefeuchtet und untersucht. Im
ersteren Falle zeigte er eine, wenn auch schwache

Flammeuverlngerung, nnd erst im zweiten Falle

trat eine Verkleinerung der normalen Flammenlnge
ein in Folge der Abkhlung der Gase in der feuch-

ten Strecke.

Die Messung der mechanischen Wirkung der ver-

schiedenen Explosionen erfolgte theils durch die Fort-

bewegung eines mit 750 kg beschwerten Frderwagens,
theils durch drei Manometer. Die Explosionen wur-

den entweder durch reinen Kohlenstaub (60 kg Pluto-

staub) oder durch reines Grubengas (7 Proc.) oder

durch Grubengas und Kohlenstaub erzeugt. Wenn
auch die Angaben der Manometer wahrscheinlich

nicht das Maximum des Druckes anzeigten und die

Wagenbewegung im dritten Falle nicht beobachtet

werden konnte, so lehrten die Versuche doch zweifel-

los, dass die gemischte Explosion die bei weitem hef-

tigsten Wirkungen gehabt.

Zur Feststellung der Wirkung werfender Schsse,

d. h. solcher, welche wirklich ihre Sprengwirkung
usserten und nicht zum Bohrloche auspfiffen, wurden
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theils Kohlen- , theils Sandsteinblcke in die Strecke

gebracht und mit Pnlverladungen von 120 bis 230 g

gesprengt. Es ergab sich dabei, dass Kohlenstaub

allein niemals zur Explosion oder auch nur zur Ent-

zndung gebracht werden konnte (selbst Plutostaub

nicht), dass ferner in der Regel auch bei Gegenwart
von nicht explosiblen Mengen Grubengas der Kohlen-

staub nicht entzndet winde; dass aber bei 5 Proc.

Grubengas und Kohlenstaub eine Entzndung schon

mglich ist bei starker Pulverladung, und dass bei

6 bis 7 Proc. Grubengas die Entzndung sicher er-

folgt. Freiliegendes Fulver gab auch in geringer

Menge mit Kohlenstaubstreuung regelmassige Ent-

zndung oder Explosion.

Versuche mit Kieselguhr-Dynamit Nr. 1 ergaben,

dass eben sowohl freiliegende Dynamitpatronen ,
als

werfende Dynamitschsse den gefhrlichsten Kohlen-

staub fr sich allein und bei gleichzeitiger Anwesen-

heit von Grubengas bis zu 5 Proc. niemals znden.

Auch bei Anwesenheit von 6 Proc. Grubengas ist bis-

her eine Entzndung nicht geglckt; bei 7 Proc.

trat zuweilen Zndung ein, zuweilen nicht; erst bei

8 Proc. erfolgte sie regelmssig.
Die Versuche ber das Verhalten des Kohlenstau-

bes gegen eine offene Lichtflamme haben besttigt,

dass nur Verbrennungen von geringem Umfange,
aber keine selbststndig fortschreitende Entzudun-

gen oder gar Explosionen vorkommen.

Bei Anwesenheit von 3 Proc. Grubengas ,
ohne

Kohlenstaub, verlngerte sich die Flamme des ge-

whnlichen, offenen Grubeulichtes erheblich, und zwar

eine 3 cm lange bis zu etwa 28 cm, eine 10 cm lange

nur bis zu 18 cm Lnge; eine Weiterverbreitung der

Entzndung fand nicht statt. Bei einem Gehalte von

4 Proc. Grubengas traten bei warmem Wetter nur

Flammenverlngerungen ein, und zwar bis zu 30 cm;
bei khlem Wetter trat ein 10 Secunden anhaltendes

Sausen ein
,
herrhrend von einer grossen Anzahl

kleiner Explosionen. Regelmssig wurde das Sausen

beobachtet bei 5 Proc. Grubengas ,
bei dem auch

deutlich das Fortschreiten der Entzndung nach bei-

den Seiten beobachtet wurde. Bei 6 Proc. Gruben-

gas dauerte das Sausen nur vier Secunden
,
war leb-

hafter und ging in wirkliche Explosion ber, die bei

7 Proc. eintrat.

Bei gleichzeitiger Anwesenheit von Kohlenstaub

und 3 bis 4 Proc. Grubengas waren die Flammen-

verlngerungen viel bedeutender, als ohne Kohlen-

staub
,
und namentlich waren die Lichterscheinungen

viel intensiver, ohne dass eine seitliche Fortpflanzung
der Entzndung eintrat. Bei Kohlenstaub und 5 Proc.

Grubengas zeigte sich bei warmem Wetter (also bei

einem geringeren Gehalte) ein lebhaftes, lngeres
Herausbrennen durch das Lichtloch ohne seitliche

Fortpflanzung der Flamme; durch starkes Hin- und

Herschwingen der Flamme konnten wiederholt kleine

Explosionen erzeugt werden , die aber local blieben.

Bei khlem Wetter (also wirklichem Gehalt von 5 Proc.)

wurden wiederholt Explosionen mit 30 cm Flammen-

lnge durch die offene Lichtflamme veranlasst. Bei

6 Proc. Grubengas traten in allen Fllen heftige

Explosionen ein, wenn man einen leicht entzndlichen

Kohlenstaub beimischte.

Kleinere Mittheilungen.

J. B. Gore: Entdeckung eines neuen Sternes bei # l

Orionis. (Astronomische Nachrichten Nr. 2698.)

Nach einem Circulare der Herren Ralph Copeland
und L. Becker vom Duu Echt Observatorium hat Herr
.1. B. Gore zu Beltra, Irland, am 13. Deeember um 9h
oO m p. m., einen rthlichen Stern fast G. Grsse etwa 20'

dem Sterne x 1
(54) des Orion folgend, entdeckt, und da er

in den Sternkarten nicht verzeichnet war, als neuen Stern"
nach Dun Echt gemeldet. Die Herren Copeland und
Becker haben diese Entdeckung am IG. besttigt. Der
in der Bonner Sternkarte nicht verzeichnete Stern ist

6y2 . Grsse und vou orangerother Farbe. Sein mittlerer

Ort ist fr 1885 = 5 h 48 m 59 s
;

tf = 4- 20 9,4'.

Er hat ein sehr schnes Banden -Spectrum, mit sieben

dunklen Banden, die sehr leicht mit dem Prisma er-

kannt werden. Die hellen Intervalle scheinen voll heller

Linien zu sein, namentlich im Grn und Blau des Spec-
trums. Nach einer spteren Mittheilung des Herrn
C. Wolf hat dieser bei sorgfltiger Prfung des Spec-
trums mit starker Dispersion das Vorhandensein heller

Linien nicht besttigen knnen.

Charles Ricketts: lieber einige erratische Blcke
im Blocklehm von Cheshire u. s. w. und die

klimatischen Zustnde, aufweiche sie hin-

weisen. (The Quarterly Journal of Geological Society,

Vol. XLI, p. 591.)

Herr Ricketts macht auf eine Reihe von erratischen

Blcken verschiedenster Grsse und verschiedensten

Materials aufmerksam, welche in dem Blocklehme von
Cheshire und anderen Gegenden Englands und Irlands

im Blocklehm zwischen Glacialschichten angetroffen wer-

den, welche unverkennbare Zeichen oft weit vorgeschrit-
tener Verwitterung zeigen. Rauhigkeiten ihrer Ober-

flche, leichte Brchigkeit, Bedeckung mit Pulver, das

aus dem Zerfalle ihrer Substanz entstanden, Erosionen,

Durchlcherungen , Freiliegen ihrer organischen Ein-

schlsse, und andere Zeichen sprechen berzeugend da-

fr, dass diese Gesteine, bevor sie im Blocklehme ab-

gelagert worden, einer Verwitterung unterlegen haben.

Diese Vorkommen beweisen nach der Auffassung des

Herrn Ricketts, dass whrend der Eiszeit das Klima
zwar bestndig einen arktischen Charakter gehabt und
der Grund mit ewigem Schnee bedeckt gewesen, dass

aber die Strenge des Klimas hufig geschwankt hat, dass

whrend einer Reihe von Jahren weniger Schnee gefallen
als zu einer anderen

;
eine merkliche Zeit lang sind die

Gletscher zurck gegangen und Hessen die Mornen den

Einflssen der Witterung, den wiederholten Einwirkungen
des Frostes und des Thauwetters exponirt; dann wuchsen
die Gletscher wieder und schoben die Anhufungen ver-

witterter Gesteine als Bestandtheile ihrer Masse vorwrls,
bis sie gelegentlich das Meer erreichten, Eisberge bildeten

und mit ihrem Inhalte fortschwammen
,
um letzteren

dann wieder niederfallen zu lassen. Man kann nicht

annehmen, dass es sich hier um eine interglaciale Periode

handele, wie sie an mehreren Orten durch besondere

Ablagerungen (namentlich organischer Reste) angezeigt

ist, weil diese verwitterten Irrblcke in allen Lagen
im Blocklehm gefunden werden. Die Aenderungen des

Klimas, welche zur Eiszeit stattgefunden haben, scheinen

denen hnlich gewesen zu sein, die auch in Grnland
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vorkommen, von wo erzhlt wird, dass mau die Gletscher

mehrere hundert Yards hat vorrcken und zurckweichen

sehen.

Alex. Naumann und Carl Pistor: lieber das Ver-

halten von Kohlendioxyd z u Wasser stoff

bei hoher Temperatur. (Berichte der Deutschen

chemischen Gesellschaft, Bd. XVI11, S. 2724.)

Zur Beantwortung der Frage, ob Kohlendioxyd durch

Wasserstoff zu Kohlenoxyd reducirt werde, und bei wel-

cher niedrigsten Temperatur, wurde in einem Gasometer

Kohlensure und Wasserstoff im Verhltniss 1:3 ge-

mischt und nach dem Trocknen durch ein mit Bims-

steinstckchen geflltes, erhitztes Glasrohr geleitet. Von

den austretenden Gasen wurde die Kohlensure durch

Aetzkalk und Natronlauge absorbirt und der Kest ber

Quecksilber aufgefangen und einer Absorptionsanalyse

unterzogen. Die Temperatur in dem Glasrhre wurde

in der Weise bestimmt, dass zwischen den Bimssteiu-

stckchen kleine zugeschmolzene Glasrhren lagen, in

denen verschiedene Salze von bekannter abweichender

Schmelztemperatur sich befanden; war das bei niedrige-

rer Temperatur schmelzende Salz geschmolzen, das andere

nicht, so lag das Maximum der Versuchstemperatur

zwischen den beiden Schmelztemperaturen.

Zu dem ersten Versuche lag die Temperatur ber

dem Schmelzpunkte des Bleichlorids (501) und unterhalb

dem des Lithiumchlorids (602); im zweiten Versuche

oberhalb des letzteren und unter dem Schmelzpunkte

des Kaliumjodids (634); im dritten Versuche war die

Temperatur zwischen dem Schmelzpunkte des Natrium-

sulfats (861) und dem des Silbers (954). Alle Versuche

lehrten, dass Temperaturen bis zu etwa 900 nicht aus-

reichen zur Herbeifhrung irgend welcher Reduction

des Kohlendioxyds durch Wasserstoff zu Kohlenoxyd.

Diesem beobachteten, ganz indifferenten Verhalten der

Kohlensure zu Wasserstoff bei Temperaturen bis 900

entspricht die grssere Verbrennungswrme des Kohlen-

oxyds zu Kohlensure im Vergleich zu der des Wasser-

stoffs. Es ist nmlich C04-0 = C 2 -r- 68370 Cal.;

H J- O = H,0 -[ 57G50 Cal. Folglich wre C 0.2 -f H.

= CO -f II2 + 57650 - 68370 = - 10720 Cal.,

d. h. fr die Reduction eines Molecls Kohlensure durch

Wasserstoff zu Kohlenoxyd und Wassergas wrden
10720 Wrmeeinheiten verbraucht werden. Dazu kommt

noch, dass die Kohlensure gegen Hitze usserst bestn-

dig ist, Wasser hingegen viel leichter zu Wasserstoff

und Sauerstoff zerfllt, der sich mit etwaigem Kohlen-

oxyd verbinden und die Kohlensure wieder bilden wrde.

ser und gab reinen Wasserstoff. Auch verdnnte Schwefel-

sure griff dieses Zink an.

Sehr kleine Mengen Arsenik oder Antimon geben

dem reinen Zink dieselben Eigenschaften ,
wie Eisen;

daher kommt es, dass alles Zink des Handels da9

Wasser beim Kochen zersetzt.

L. L'Hte: Ueber einige Eigenschaften des

Zinks. (Comptes rendus, T. CI, p. 1153.)

Ob chemisch reines Zink das Wasser beim Sieden

oder in Gegenwart verdnnter Schwefelsure zerlegen

kann, darber sind die Angaben sehr widersprechend.

Zur Entscheidung dieser Frage hat Herr L'Hte, weil

das destillirte Zink des Handels niemals frei von Eisen

ist, sich reines Zink in der Weise dargestellt, dass er

Zinkoxyd mit geglhtem Russ erhitzte und destillirte.

Das so gewonnene reine Zink wurde mit destillirtem

Wasser erhitzt und gab auch beim lngeren Kochen

keinen Wasserstoff. Dasselbe Zink wurde auch von

verdnnter Schwefelsure nicht angegriffen.

Hingegen wurden die chemischen Eigenschaften des

Zinks vollkommen verndert, wenn man es mit einer

sehr kleinen Menge Eisen versetzte. Es gengte hierzu

bereits, das Zink in einem Tiegel zu schmelzen und mit

einem Eisenstabe umzurhren. Obschon es nur 3
/ioooo ^' s

Vioooo iseu enthielt, zersetzte es beim Kochen das Was-

Maurice Mendelssohn: Ueber den axialen Nerven-

strom. (Archiv fr Anatomie und Physiologie. Physio-

logische Abtheilung 1855, S. 381.)

Bei seinen Untersuchungen ber die elektrischen

Erscheinungen in Nerven hatte Herr du Bois-Rey-
mond ausser den bekannten, vom Lngs- zum Quer-

schnitt gerichteten Strmen gefunden ,
dass zwei belie-

bige Querschnitte eines ruhenden Nerven Sitz einer

elektrischen Potentialdifferenz sind und somit einen

lngs der Nervenaxe fliessenden Strom ergeben, von

dem er vermuthete, dass er eine gesetzmssige Beziehung

zur Art und Function der Nerven haben werde. Eine

wesentliche Sttze erhielt diese Vermuthung ,

als^
Herr

du Bois-Reymoud bei Versuchen an lebenden Zitter-

rochen an den das Centralorgan mit dem elektrischen

Organ verbindenden, also centrifugalthtigen ,
elektri-

schen Nerven ganz regelmssig am peripherischen Quer-

schnitt ein schwcher negatives Verhalten gegen den

Lngsschnitt gefunden als am centralen, so dass bei Ab-

leitung beider Querschnitte der axiale" Nervenstrom

stets eine aufsteigende Richtung zeigte.

Auf Veranlassung des Herrn duBois-Reymond
unternahm Herr Mendelssohn eine Prfung dieses

axialen Nervenstromes bei einer grsseren Anzahl von

theils centripetalen Sinnes- und Emptindungsnerven,

theils centrifugalen Bewegungsnerven, theils von gemisch-

ten Nervenstmmen. Speciell wurden zu diesem Versuche

verwendet die vorderen motorischen und die hinteren

sensiblen Rckenmarkswurzeln von Frschen und Kanin-

chen
,

die Sehnerven und Geruchsnerven von Fischen,

die gemischten Hftnerven und die von denselben zu

den Muskeln gehenden Aeste bei Frschen und Kanin-

chen. Die Versuche wurden in der Weise ausgefhrt,

dass nach den fr die Beobachtung der Nervenstrme

eingefhrten exaeten Methoden von jedem Nerven die

elektromotorische Kraft zwischen centralem Querschnitt

und geometrischem Aequator, zwischen peripherischem

Querschnitt und Aequator und zwischen den beiden

Querschnitten gemessen wurde.

Die erhaltenen numerischen Werthe zeigten deut-

lich, dass die beiden Querschnitte eines Nerven einen

Strom geben, welchem eine elektromotorische Kraft

zu Grunde liegt gleich dem Unterschiede der elektro-

motorischen Krfte
,

die man an demselben Nerven zwi-

schen Aequator und jedem der beiden Querschnitte fin-

det. Der Axialstrom ist also nichts anderes als der Aus-

druck der verschiedenen Negativitt der um einen be-

stimmten Abschnitt der Lnge des Nerven aus einander

gelegenen Querschnitte. Was seine Richtung betrifft,

so war er in allen centripetalen Nerven stets absteigend,

whrend er in dem centrifugalen elektrischen Nerven

und den Muskelsten des Hftnerven stets aufsteigend

war. Daraus wrde sich der allgemeine Satz ergeben,

dass die Richtung des axialen Nervenstromes

der physiologischen Wirkungsrichtung
Nervenfasern entgegengesetzt ist.
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O. T. Sherman: Helle Linien in Sternspectren.
(American Journal ot' Science. Ser. 3, Vol. XXX. p. 475.)

Bisher hat man helle Linien als Zeichen dafr,

dass das untersuchte Licht von glhenden Gasen her-

rhre, nur in den Spectren von sechs Sternen beob-

achtet, nmlich in den von Lyrae, y Cassiopeiae und

vier kleinen Sternen im Schwan. Fr vier andere

Sterne im Orion ist zwar das Gleiche behauptet, aber

spter widerlegt worden. In neuester Zeit haben die

Herren von Konkoly und Gothard sich mit den

Spectren der erstgenannten zwei Sterne wieder ein-

gehender beschftigt und gefunden , dass die hellen

Linien die vier Wasserstofflinien Ha, H, Hy, Hd und

die bekannte Sonnenlinie ~D:, sind, dass die dunkeln

Linien mit den Linien b und D des Sonnenspectrums
zusammenfallen und dass ausserdem eine breite Bande

im violetten Theile des Spectrums beobachtet werde.

Sie haben ferner die auffallende Thatsache constatirt,

dass das Spectrnm von Lyrae eine Variation zeige,

die in etwa siebentgigen Perioden sich abspielt.

Herr v. Konkoly glaubte noch manchmal im Grn
und Blau einige sehr zarte Linien gesehen zu haben,

doch knne dies auch eine durch das Flattern des

Spectrums verursachte Tuschung sein".

Um das Spectrum dieser Sterne eingehender zu

studiren, benutzte Herr Sherman das achtzllige

Aeqnatorial der Sternwarte des Yale College und ein

direct sehendes Spectroskop von Duboscq, das bei

Anwendung eines Satzes (von drei Prismen) die Linien

63 und l>4 leicht trennt und bei Anwendung des

doppelten Satzes (sechs Prismen) die Nickellinie zwi-

schen den Linien J^ und X>> erkennen lsst; die Ver-

grssernng des Fernrohres war eine 130 fache. Der

Spalt wurde fr die Sternbeobachtungen 5 mm und

weiter geffnet.

Beim Beginn der Beobachtungen wurden in den

Spectren nur wenige helle Linien erkannt, deren Lage
dafr sprach ,

dass es wahrscheinlich die Wasserstoff-

linien, die Linie Dj und ausserdem die Linien 1474

und 1250 der Kirchhoff 'sehen Scala seien. Als der

Beobachter aber mit dem Spectrum von Lyrae mehr

vertraut war, wurde ihm klar, dass auch noch andere

helle Linien in demselben vorhanden seien; mit einem

Prismensatze konnten bereits zehn gezhlt werden.

Als man dann, eingedenk der grossen Vortheile, welche

die Anwendung starker Dispersionen bei den Sonnen-

beobachtungen gewhrte (indem man sowohl die

Protuberanzen bei hellem Tageslichte beobachten,

als auch viel mehr helle Linien im Spectrum der

Sonnenatmosphre erkennen konnte), auch fr die

Sterne die strkste Dispersion anwandte, stieg die

Zahl der hellen Linien auf siebzehn. Wahrschein-

lich wrde eine noch grssere Dispersion noch mehr

Linien enthllen; und Herr Sherman will sein In-

strument nach dieser Richtung hin verbessern. Der

Stern y Cassiopeiae zeigte ein hnliches Verhalten.

Das Instrument wurde nun auf viele andere Sterne

gerichtet, und in jedem Falle wurden bald viele, bald

wenig helle Linien gesehen ,
Linien ,

die man
,
wie

es scheint, frher kaum vermnthet hat. Eine sorg-

fltige Beschreibung soll erst nach der Vervollkomm-

nnng des Instrumentes erfolgen. Bis jetzt scheint es,

dass die Linien am leichtesten in den rothen Sternen

gesehen werden. Vielleicht ist dies ein Irrthum
;

Positives kann hierber erst die sptere eingehende

Untersuchung aussagen. Die Bezeichnung Linie ist

brigens hier nicht wrtlich zu nehmen, sie bedeutet

nur helle Stellen im Spectrum. Am rothen Ende,

nuter scharfer Einstellung des Focus, lieben sie sich

in der ganzen Breite des Spectrums ab und zeigen
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dasselbe Verhalten zum Hintergrnde, wie die Linien

der Somienprotuberanzen zum Sonnenspectrum; in

den helleren Theilen des Spectrums sind sie zu blassen,

feinen Punkten reducirt: im Blau werden sie wieder

deutlicher, aber nicht so scharf wie am rothen Ende.

Zu Zeiten leuchten sie mit metallischem Glnze, zu

anderen Zeiten sind sie schwach, abgeblasst und wer-

den leicht bersehen. Manche Reihen von Linien

scheinen zeitweise vorzuherrschen, andere zu anderen

Zeiten.

Die Schwierigkeit der Beobachtung und die Un-

genauigkeit des Registrirapparates hat eine voll-

kommen befriedigende Identificirung der Linien bis-

her nicht mglich gemacht. Nimmt man die Lage
der Wasserstofflinien und von D 3 als sicher an, und

zeichnet man die Curve, welche die Scalenablesungen
mit den Wellenlngen verknpft, so ergiebt das Mittel

aus neun Beobachtungen an y Cassiopeiae die nach-

stehenden annhernden Wellenlngen (die dunkeln

Linien sind fett gedruckt): Hu; 635,6; 628; 616

B,; 584,0?,- 576; 555,75; 542,2; 530,98; 516,75

502; 499,0; 492; H; 467,35; 462,3; Hy; 418?

H; 399,3.

Es ist nun von grossem Interesse, diese Zahlen

mit den nachstehenden Wellenlngen aus dem Young-
scheu Kataloge der Sonnenlinien zu vergleichen, die

er zu Sherman beobachtet hat: Hu; 634,6; 614,06;

Di; 585,27; 553,4; 544,59; 531,59; 516,S3; 516,67;

501,76; H; 457; Hy; 421,5; Hd.

Obwohl die Identificirung der Sternlinien noch

nicht vollkommen ist, so macht es doch die grosse

Zahl der annhernden Coincidenzen usserst wahr-

scheinlich, dass die beobachteten Linien die der

Sonnenatmosphre sind. Hiernach wrde es also

scheinen, dass viele Sterne in demselben Zustande sich

befinden wie die Sonne, nur dass ihre Atmosphren
deutlicher sich bemerkbar machen. [Vorstehende Be-

obachtungen bedrfen wegen ihres Gegensatzes zu

allen bisherigen Resultaten der Sternspectroskopie
noch sehr der Besttigung. D. R.]

A. Naccari und A. Battelli: Ueber das Pel-

tier'sche Phnomen in Flssigkeiten.
(Atti della K. Accadeinia della Scienze di Torino, Vol. XX,
1885, p. 1039 e 1202.)

Wenn man durch die Ltkstelle zweier verschiede-

ner Metalle einen schwachen elektrischen Strom hin-

durch gehen lsst, beobachtet man, wie Peltier ge-

funden
, je nach der Richtung dieses Stromes eine

Abkhlung oder eine Erwrmung der Lthstelle; und

diese Temperaturnderuug steht bekanntlich in innig-

ster Beziehung zu den durch Erwrmen und Abkhlen
von Lthstellen erregten thermoelektrischen Strmen.

Obgleich nun schon lange bekannt ist, dass auch ver-

schiedenartige Flssigkeiten ,
namentlich Metallsalz-

lsungen , deren Berhrungsstelle erwrmt oder ab-

gekhlt wird, thermoelektrische Strme geben, war
das Peltier' sehe Phnomen in Flssigkeiten bis

auf vereinzelte positive Angaben der Herren Schultz-
Seilack und Hoorweg noch wenig Gegenstand des

Experiments gewesen; es schien daher den Herreu

Naccari und Battelli zeitgemss, den Gegenstand

eingehend zu studiren und auch mglichst annhernde

Messungen der Erscheinung vorzunehmen.

Der Apparat, der hier verwendet wurde, bestand

aus zwei Glascylindern von 16 cm Durchmesser, die

neben einander in je einem Recipienten standen. In

der Mitte eines jeden Cylinders befand sich eine

Scheibe aus Pappe, am Boden eines jeden Recipienten
eine runde Kupferplatte, die durch einen isolirten

Kupferdraht nach aussen abgeleitet war. Die eine

Lsung, z. B. Kupfersulfat, befand sich beiderseits vom
Boden des Recipienten bis zur Scheibe in der Mitte

der Cylinder, die andere Flssigkeit, z. B. Zinksulfat,

stand ber der ersten und enthielt jederseits eine

Zinkscheibe, die mit der der anderen Seite durch einen

Kupferdraht verbunden war. Der Strom von 1 bis

2 Bunsen-Elementen ging durch die eine Kupferplatte,

die beiden ber einander gelagerten Flssigkeiten der

einen Seite, die Zinkplatte, den Verbindungsdraht zur

anderen Seite und da wieder in umgekehrter Richtung
durch beide Flssigkeiten zur unteren Kupferplatte

und aus dem Apparate heraus. In dem einen Cylinder

stand dicht ber der mittleren Scheibe ein sehr exaetes

Thermometer, an dem jeder Grad in 50 Theile getheilt

war; diese Seite des Apparates, an der die Messungen

vorgenommen wurden, stand in einem Wasserbade,
und der Raum, in dem die Versuche gemacht wurden,

war von mglichst constanter Temperatur.
Durch diese Vorrichtung wird eine Reihe von

Einwnden gegen die Genauigkeit des Experiments

ausgeschlossen, und viele strende Nebenwirkungen
sind beseitigt. Nachdem der Apparat mehrere Stun-

den gestanden und gleichmssig die Temperatur der

Umgebung angenommen, wurde das Thermometer von

Minute zu Minute beobachtet, und wenn seine Aen-

derungen usserst gering waren, wurde der Strom

15 Minuten lang geschlossen und whrend der Zeit

das Thermometer dauernd beobachtet; nach Unter-

brechung des Stromes wurde das Thermometer wieder

von Minute zu Minute abgelesen; dann wurde der

Strom in umgekehrter Richtung geschlossen, und mit

diesem die Beobachtung wiederholt. Die Intensitt

des Stromes wurde durch ein Galvanometer gemessen.
Die Flssigkeiten, an denen die Messungen ausgefhrt

sind, waren anfangs eine Lsung des ZnSO^ von

der Dichte 1,33 und eine Lsung von CuSOj von

der Dichte 1,15; dann wurde eine ganze Reihe ande-

rer Flssigkeiten mit der Kupfersulfatlsung combi-

nirt, und in diesen Experimenten die Concentration

der Flssigkeiten mannigfach variirt. In einer ande-

ren grossen Versuchsreihe war die eine Flssigkeit

immer Chlornatrium von bestimmter Dichte und die

anderen Flssigkeiten bildeten verschiedene Chlor-

verbindungen. In einer dritten Reihe endlich wurde

die Mehrzahl der untersuchten Salze in der Weise

geprft, dass beide Flssigkeiten das gleiche Salz,

aber in verschiedener Concentration, enthielten. Die

Ergebnisse dieser Messungen verdienen speciell an-

gefhrt zu werden, was am bersichtlichsten in nach-
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stehenden zwei Tabellen geschieht. Die erste I. ent-

hlt die Namen der Salze, ihre Dichte und die Grsse
des Peltier'schen Phnomens, wenn die Flssigkeit
in Berhrung ist mit einer Lsung von CuS04 von

der Concontration 1,18. Die Tabelle II. enthlt die

gleichen Daten fr den Contact mit einer Cl Na -L-

sung von der Dichte 1,10. Der Strom ging stets vom

CuSOi resp. CINa zur anderen Flssigkeit.
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1 Mol. Amidovaleriansure unter Austritt von Wasser

entstehe, so dass die Zersetzung des Albumins durch

Barythydrat in folgender Formel ihren Ausdruck findet:

C29 H48 Ns O10 -(- 7H2
= C6 H 13 N02 + C.HnNO;,

Albumin Leuciu Amidovale-
riansure

f [Cs H14 N2 5 + C8 H16N2 4] + C,.H,04 + 2NH
:i

Proteinsure Glucoprotein Oxalsure Animo-
% v niak

Leucein

Diese Hypothese sucht er nun durch die folgen-

den analytischen Ergebnisse zu sttzen :

1. Die Analysen des Albumins sollen genau auf

die angenommene Formel stimmen.

2. Das nach Entfernung des Ammoniaks, der Oxal-

sure und der flchtigen Nebenprodukte erhaltene

nicht flchtige Gemisch, der sogenannte residu

fixe", mussaus gleichen Moleclen Leucin, Amido-

valeriansure, Proteinsure und Glucoprotein

bestehen, ihm also die Formel Co 7 H 4 N6 13 zu-

kommen. Die analytischen Daten stehen mit

dieser Formel im Einklang.

3. Da das Moleculargewicht der Bestandteile des

residu fixe" in Summa 670, das des Albumins

668 betrgt, so muss bei der Zersetzung des

letzteren etwa die gleiche Gewichtsmenge des

fixen Rckstandes auftreten, was in der That

der Fall ist;

4. mssen 100 Thle. Albumin 37,1 Thle. Amido-

sure liefern, whrend 33 bis 35 Thle. erhalten

wurden
;

5. mssen aus 100 Thln. Albumin 4,1 Thle. Stick-

stoff in Form von Ammoniak erhalten werden,
was durch den Versuch besttigt wurde;

6. muss das Atomverhltniss zwischen N und im

fixen Rckstande = 1 : 2,16 sein; der Ver-

such ergab 1 : 2,15.

Diese Thatsachen erscheinen mit der Hypothese

Schtzenberger's in Einklang; nur ist es befrem-

dend, dass der Schwefel, der doch bislang als ein

integrirender Bestandtheil der Eiweisskrper ange-

sehen wurde
,
keine wesentliche Rolle in demselben

spielen soll. Die Bedeutung, die ihm zukommt, soll

jedoch leicht zu erklren sein und ber diesen Punkt,

sowie ber die Constitution des Leuceiins, welches bei

der Oxydation Krper, die der Bernsteinsure nahe

stehen, giebt, sowie schliesslich ber die Structurformel

des Albumins selbst, verspricht Herr Schtzenberge r

demnchst weitere Mittheilungen zu machen. L. G.

F. Will: Das G eschmacksorgan der Insecten.

(Zeitschrift fr wissenschaftliche Zoologie, Bd. XLII, S. 674.)

Nur wenig Versuche lagen bisher vor (und zwar

eigentlich nur solche von Herrn Forel) zur Entschei-

dung der Frage, ob die Insecten, bei denen Gesichts-,

Geruchs-, Gehrs- und Gefhlssiun nachgewiesen ist,

auch einen Geschmackssinn besitzen. Meist wurde ein

solcher angenommen und in verschiedenen Theilen des

Mundes localisirt; aber die Schwierigkeit der experi-

mentellen Entscheidung Hessen Zweifel ber die rich-

tige Deutung der Beobachtung zu. In den meisten

Fllen konnte die Mglichkeit, dass die Insecten die

Nahrung, die sie aufnehmen resp. refsiren, mit dem

Gesichts-, dem Geruchs- oder dem Tastsinn erkennen,

nicht sicher ausgeschlossen werden. Herr Will hat

daher neue Versuche zur Entscheidung der Frage
nach dem Vorhandensein eines Geschmacksorgans
unternommen und dieselben in der Weise ausgefhrt,
dass die den Thieren vorgesetzten Substanzen gleich

aussahen , geruchlos waren und auch durch das Ge-

fhl voneinander nicht unterschieden werden konnten.

An einem Orte, der von Vespa vulgaris hufig
besucht wurde, stellte er zuerst ein Stck Papier mit

Zucker auf, der bald von den Wespen fleissig besucht

wurde, und Hess ihn einen halben Tag stehen. Dann

vertauschte er den Zucker mit Alaun
, auf den die

Wespen sich sofort strzten; allein kaum hatten sie

gekostet, so zogen sie sich auch wieder zurck und

reinigten durch fteres Ausstrecken und Wiederein-

ziehen und durch wiederholtes Ueberstreichen mit

dem vorderen Fusspaare die Zunge von der ihuen

unangenehmen Substanz. Nachdem sie wiederholt

die Substanz mit gleichem Erfolge beleckt hatten,

flogen die Wespen nach und nach fort, und schliess-

lich kam keine mehr zurck, um zu kosten. Hierauf

wurden die Thiere durch Aufstellen von Zucker einen

Tag lang wieder an den Versuchsort gewhnt und

dann der Zucker mit Dolomit vertauscht. Die Wespen
Hessen sich wieder tuschen, beleckten den Dolomit

von allen Seiten
,
und diese Versuche wurden den

ganzen Tag fortgesetzt.

Herr Will stellte in hnlicher Weise Versuche

mit Honig an
,
dem Kochsalz , doppeltkohlensaures

Natron, Chinin oder Tannin in verschiedenen Mengen-
verhltnissen beigemischt war, und berzeugte sich

an Bieuen, Hummeln, Ameisen und Fliegen, dass

wenigstens die Hymenopteren und Dipteren mit einem

Sinne ausgerstet sind, welcher eine Unterscheidung
der den Mund berhrenden Nahrung gestattet, d. h.

das6 diese Insecten einen Geschmackssinn haben.

Die Dauer des Geschraackseindruckes schien eine

ziemlich lange zu sein, denn die Thiere, welche z. B.

Chinin mit Honig vermischt geleckt hatten, putzten

oft Minuten lang an den Mundtheilen und suchten

die Zunge durch fteres Ausstrecken und Einziehen

zu reinigen. Bekamen sie dann reine Nahrung, so

prften sie erst dieselbe mehrmals mit der Zunge,

bevor sie dieselbe constant aufnahmen.

Der Sitz des Geschmacksorganes konnte experi-

mentell nicht ermittelt werden
,
weil mit der Ent-

fernung der Organe, an denen er wahrscheinlich loca-

lisirt ist, auch die Mglichkeit der Nahrungsaufnahme

abgeschnitten wird. Durch anatomische Untersuchung
der Mundtheile wurden jedoch Organe nachgewiesen,

welche die Eigenschaften besassen, die man a priori

den Geschmacksorganen zuschreiben muss, nmlich,

dass in ihnen die Nerven frei endigen ,
um mit den

Speisen in directe Berhrung kommen zu knnen,
und dass sie mit Speichel oder einer hnlichen Flssig-

keit bergssen werden knnen
,
um die Nahrung zu

lsen und die Organe dann zu reinigen. Solche Organe,
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wclcho Herr Will ausschliesslich als Geschmacks-

organc anspricht, sind die Geschmacksborsten der

Zungenspitze und die Becherapparate an der Zungen-
basis und au der Unterseite der Kiefer. Au anderen

Stellen der Mundhhle hat Herr Will Geschmacks-

organe nicht finden knnen , da die sonstigen Grb-
chen und Haare keine frei endigenden Nerven besitzen.

Max Scheit: Die Wasserbeweguug im Holze.

(Jenaische Zeitschrift fr Naturwissenschaft, Bd. XIX, S. 678.)

Wio sehr die Wissenschaft gegenwrtig noch ent-

fernt ist von der Lsung der Frage nach den Krften,
welche das Wasser in den lebenden Pflanzen von den

aufsaugenden Wurzeln bis zu den verdunstenden

Blttern zu oft ganz betrchtlichen Hhen emporheben,
dafr spricht wohl am besten der Umstand, dass drei

gnzlich verschiedene Theorien sich unter den Bota-

nikern Verbreitung und Anhnger erworben haben:

Neben der Inibibitionstheorie", welche das Wasser

durch Imbibition in den verholzten Membranen der

Luftgefsse aufsteigen lsst, whrend ihr Lumen mit

Luftblasen erfllt sein soll, nimmt die Gasdruck-

theorie" an, dass das Wasser durch den negativen

Druck der Luftblasen innerhalb der Wasserleitungs-

elemente gehoben werde, wobei die in den Blttern

stattfindende Verdunstung die Ursache des negativen

Druckes, also das Primum movens sei und die Capillar-

kraft der engen Gefsse das einmal gehobene Wasser

nicht zurcksinken lasse; als dritte Theorie reihte

sich diesen beiden die sogenannte Klettertheorie'
1

an, welche eine Endosmose seitens der Parenchym-
zellen mit der Capillarwirkung der zwischen ihnen

sich befindenden Holzgefsse combinirt. Einzelne

Forscher haben ,
um den Einwnden zu begegnen,

welche gegen jede der drei Haupttheorien erhoben

werden knuen, dieselben mehr oder weniger modi-

ficirt und combinirt, so dass fast behauptet werden

knnte, kaum zwei Autoren stimmen ber diese fun-

damentale Frage der Pflanzenphysiologie gnzlich mit

einander berein.

Diese Verhltnisse mgen es rechtfertigen, wenn

hier auf eine auch nur kurze Besprechung der bereits

bestehenden Theorien ,
oder auf den Nachweis der

ihnen anhaftenden Mngel nicht eingegangen wird.

Die neueste Theorie der Wasserbewegung, die von

Herrn Scheit aufgestellt wird, soll gleichfalls hier

nur kurz erwhnt werden, da der Autor selbst am
Schlsse seiner Arbeit erklrt, dass dieselbe keinen

Anspruch auf Vollstndigkeit mache, und ihr Zweck
nur darin beruhe, neue Gesichtspunkte fr die Theorie

der Wasserbewegung zu bringen , sowie zu weiteren

Untersuchungen anzuregen, die er selbst auszufhren

nicht in der Lage sei.

Herr Scheit geht von der in frheren Experi-
menten von ihm gefundenen Thatsache aus, dass die

Lumina der Wasserleitungselemente nicht von Luft-

basen verschiedener Spannung, sondern nur von

Wasser in flssigem oder dampffrmigem Zustande

erfllt seien. Dem entsprechend behandelt er geson-

dert die Frage nach der Bewegung des flssigen

Wassers und nach der des dampffrmigen.
Die bereinstimmenden Angaben fast aller Beob-

achter gehen dahin, dass die Wasserleitungsorgane

whrend der Zeit des Thrnens vllig mit flssigem

Wasser gefllt sind, und da das Thrnen in die Zeit

lebhaftester Wurzelthtigkeit fllt, so liegt es nahe,

als die Kraft, welche das flssige Wasser im Holze

aufwrts treibt, den Wurzeldruck anzunehmen. Soll

aber der Wurzeldruck diese Rolle im Pflanzenleben

spielen, dann muss er berall zugegen sein, whrend
doch allgemein bekannt ist, dass nur eine beschrnkte

Zahl von Pflanzen das Phnomen des Blutens", also

die Existenz eines positiven Wurzeldruckes zeigen;

ja von vielen Pflanzen ist es direct nachgewiesen,

dass auf Querschnitten ihrer Aeste und Stmme nicht

nur keine Safttropfen erscheinen, sondern sogar auf-

gebrachte Wasserschichten eingesogen werden. Dies

spricht aber nach Herrn Scheit keineswegs gegen
das Vorhandensein eines Wurzeklruckes, sondern nur

dafr, dass derselbe nach der Oeffnung der Wasser-

leitungswege kleiner als eine Atmosphre Druck ist.

In der ganz geschlossenen Pflanze mgen die Druck-

verhltnisse andere sein; aber auch an der durch-

schnittenen Pflanze lsst sich, nach Herrn Scheit,
der Wurzeldruck nachweisen.

Au einer Reihe von Pflanzen hat er Versuche an-

gestellt, welche dies erweisen sollen. Er whlte hierzu

solche Pflanzen, welche nachweislich Wasser einsau-

gen, das auf ihre freigelegten Querschnitte gebracht

wird; wurde nun der Querschnitt mit einer Luft-

pumpe in Verbindung gebracht, so sah man schon bei

geringen Graden der Verdnnung Wasser austreten,

und zwar so lange, als die Verringerung des usseren

Druckes anhielt. Durch diese Versuche [die ohne

genaue Messungen und ohne Controle durch Pflanzen

mit abgestorbenen Wurzeln angefhrt sind, d. R.]

glaubt Herr Scheit die allgemeine Verbreitung des

Wurzeldiuckes nachgewiesen und somit die Kraft ge-

funden zu haben ,
welche das Wasser im Holze in

die Hhe treibt.

Die Grsse dieser Kraft, welche auf den osmotischen

Eigenschaften der Wurzelzellen beruht, ist nach den

bisherigen Erfahrungen in der geschlossenen Pflanze

kaum jemals grsser als 3 Atmosphren, fr gewhn-
lich aber bedeutend geringer, und es fragt sich, wie

dieser Druck das Wasser bis zu 30 m Hhe und mehr

zu heben vermag. Hier wird die Mitwirkung der

Capillarkraft in Anspruch genommen, indem dieser

die Rolle zuertheilt wird, die Wassersulen zu tragen,

und zu verhindern, dass sie dem Wurzeldruck ent-

gegenwirken. Bei capillaren mit Flssigkeit gefll-

ten Rhren gengt ein selbst sehr geringer Ueber-

druck, um diese zu verschieben und somit auch zu

heben. So lange also die Gefsse und die Tracheiden

mit flssigem Wasser ganz gefllt sind, gengen
Wurzeldruck und Capillarwirkung, um in ersteren

Wasser in unbegrenzte Hhen zu befrdern; der

Wurzeldruck ist dabei die treibende Kraft, welche

einerseits den Filtrationswiderstand der Schliessmem-
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brauen zu berwinden, andererseits die Wassermole-

ele zu verschieben bat; dieCapillarittistdie haltende

Kraft, welche das durch den Wurzeldruck gehobene
Wasser vordem Zurcksinken bewahrt, die Transpira-

tion endlich giebt den Anstoss zur Wasserbewegung.
Diese Bewegung des flssigen Wassers im Holze

hrt auf zur Zeit, wo die Hohlrume nur zum Theil

mit flssigem Wasser gefllt sind. Dies tritt ein,

wenn die eigentliche Vegetationszeit vorber ist, und
die Transpiration die Wurzelthiitigkeit berdauert;

in diesem Falle fllt dampffrmiges Wasser grssten-
theils die Hohlrume und condensirt sich nur stellen-

weise an den Wnden. Aber auch mitten in der Vege-
tationszeit knnen die Wasserleitungselemente sich mit

Wasserdampf fllen, wenn nmlich andauernde Trocken-

heit den Transpirationsverlust nicht zudecken gestattet.

Was nun die Bewegung des dampffrmigen Was-

sers in der Pflanze betrifft, die fr die Vegetation

bedeutungslos ist. weil mit dem Dampfe keine Nhr-
stoffe mitgefhrt werden

,
so ist dieselbe eine reine

Destillationsbewegung. Zu der Zeit, in welcher

Wasserdampf in den Hohlrumen des Holzes sich

nachweisen lsst, herrscht im Boden hhere Tempe-
ratur als in der Luft. Das Wasser verdampft und

schlgt sich in den oberen, khleren Theilen der

Pflanze nieder; es destillirt im Holze von innen nach

aussen und von unten nach oben. Die Quelle dieser

Bewegung ist die Wrme, welche der Boden empfan-

gen, in dem bekanntlich das Maximum, je nach der

Tiefe, im August, October oder December eintritt.

Die Bewegung des dampffrmigen Wassers findet dem

entsprechend ausschliesslich zur Zeit der Rckwande-

rung der Reservestoffe Ende Sommers und Anfang
des Herbstes statt.

A. Sprung: Lehrbuch der Meteorologie. Im

Auftrage der Direction der deutschen Seewarte

bearbeitet. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1885.

Obgleich die Erscheinungen unserer Atmosphre
Jeden, vor allem aber jeden Naturforscher, inteiessiren

sollten
,

so bat doch bis ber die Mitte dieses Jahr-

hunderts hinaus nur eine kleine Zahl von Gelehrten

sich um die Frderung der Meteorologie bemht. Ihre

Arbeit bestand hauptschlich in der Ansammlung
eines grossen Beobachtuugsmaterials ber Temperatur,

Feuchtigkeit, Luftdruck, Windverhltnisse u. s. w.

und in der Discussion desselben, besonders in der

Herstellung von Mittelwerthen jener so schnell ver-

nderlichen Elemente fr mehr oder weniger grosse
Zeitrume. So dankenswerth und wichtig die Folge-

rungen auch waren
,
welche aus diesem Material ge-

zogen wurden
,

so vermochten dieselben kaum ein

allgemeineres Interesse zu erregen, weil sie keine be-

friedigende Erklrung der augenblicklichen, oft mit

imponirender Gewalt an uns vorberziehenden Wetter-

phnomene zu geben im Stande waren.

Seit etwa 20 Jahren hat sich eine andere Richtung
in der meteorologischen Forschung geltend gemacht,
indem dieselbe jetzt vor allem die mechanisch physi-
kalischen Gesetze der sich vor unseren Augen voll-

ziehenden Weitererscheinungen festzustellen sucht.

Hierzu bedient sie sich der synoptischen Methode,

d. h. der Vergleichung des gleichzeitigen Wetter-

zustandes ber ein mglichst grosses Stck der Erd-

oberflche und der Verndei'uugen desselben von Tag
zu Tag. Die erhaltenen Resultate finden sofort durch

die Zeitungen die weiteste Verbreitung, und tragen

diese Verffentlichungen meist verbunden mit

mehr oder weniger glcklichen Wetterprognosen
nicht wenig dazu bei, im grossen Publicum ein reges

Interesse fr die Meteorologie zu erwecken.

Andererseits ist jede sich vor uns abwickelnde

Wetterphase als ein interessantes mechanisches

Problem anzusehen, zu dessen Lsung nicht mehr

allein der beobachtende Meteorologe, sondern auch

der Mathematiker und Physiker berufen ist.

Das hier zu besprechende Lehrbuch giebt eine

erste
,
zusammenfassende Darstellung der von der

neueren Meteorologie gewonnenen Resultate. Der

Verfasser, einer der Meteorologen der Hamburger
Seewarte und selbst als Forscher in dem eben an-

gedeuteten Sinne thtig, hat sich die Aufgabe gestellt,

so weit es bis jetzt irgend mglieb ist, die mathe-

matisch physikalische Begrndung der Luftbewegungen
darzustellen. Dem entsprechend giebt derselbe zu-

nchst in der Einleitung die wichtigsten Stze der

Mechanik, welche hier zur Anwendung kommen, wobei

jedoch nur in Ausnahmefllen von den Methoden der

hheren Mathematik Gebrauch gemacht wird. Ferner

werden die physikalischen Grundbegriffe, welche in

der Meteorologie zur Anwendung kommen, in leicht

verstndlicher und doch streng wissenschaftlicher

Weise errtert. Es folgt dann die Darstellung der

Gleichgewichtszustnde der Atmosphre mit besonderer

Bercksichtigung der mit der Hhe abnehmenden

Temperatur derselben.

Sobald die Temperatur in gleich hoben Luft-

schichten ungleich wird, kann der Gleichgewichtszu-

stand nicht mehr besteben. Es kommen zunchst ver-

ticale Strmungen zu Stande, welche sodann ungleich

heftigere ,
horizontale Strmungen zur Folge haben.

Unter Mitwirkung der Axendrehung der Erde

entstehen auf diese Weise die grossen Windsysteme:
die Cyclonen und Anticyclonen, welche fortdauernd

unsere Witterung beherrschen.

Hier ist nun der Ort, wo die mathematische

Theorie der Flssigkeitsbewegungen mit Erfolg ein-

greifen kann. Einige Beispiele, welche der Verfasser

in Anschluss an die bisher von der Theorie gegebenen
Formeln durchgerechnet hat

, zeigen durch befrie-

digende Uebereinstimmung, dass bereits ein fester

Boden gewonnen wurde, auf welchem Theorie und

Beobachtung weiter bauen knnen. Das Hauptproblem
der Meteorologie ist freilich noch ungelst. Noch ist

unter den Meteorologen keine Einigkeit erzielt ber

die vollstndige Constitution der grossen Luftwirb T,

von denen nur die untersten Schichten unserer Be-

obachtung zugnglich sind. Die Ursachen ihrer

Vernderungen ,
insbesondere ihrer Fortbewegung

ber die Erdoberflche, entziehen sich noch zum Theil



No. G. Naturwissenschaftliche Rundschau. 47

unserer Kenntniss. Doch zeigt die Zusammenstellung
der bisherigen Beobachtungen ,

dass auch fr dieses

Problem eine Lsung von der Zukunft zu hoffen ist.

Nchst den grossen Cyclonen , welche
,
meist vom

Atlantischen Ocean kommend, ber Irland oder Schott-

land ihren weiteren Weg stlich oder nordstlich

verfolgen ,
sind fr die Erklrung der wechsclvollen

Witterung auf dem europischen Continent von be-

sonderer Wichtigkeit die am Rande der grossen

Windsysteme sich abspielenden secundren Strungen.
Diese sind es, welche oft im Sommer in schmalen,

aber weithin sich streckenden Streifen Gewitter

bringen und Regen und Abkhlung im Gefolge haben.

Weitere Einzelheiten aus dem umfangreichen Werke

hervorzuheben, drfte hier nicht am Orte sein. Jeden-

falls ist dasselbe als eine willkommene Fortsetzung

der, brigens nicht gerade zahlreichen, elementaren

Darstellungen der Meteorologie zu begrssen. A. 0.

Kleinere Mittheilungen.

Paul et Prosper Henry: Entdeckung eines Nebels
durch die Photographie. (Astronomische Nach-

richten Nr. '2702.)

Am 16. November haben die Herren Henry zu

Paris mittelst der Photographie einen neuen Nebel in

den Plejaden entdeckt. Seine Position war: Pect. Asc.

= 3h 38m 57s; Declination -(-24,1. Dieser Nebel war
sehr intensiv und zeigte eine sehr ausgesprochene, spira-

lige Form. Er scheint vom Sterne Maja auszugehen,
sich erst nach West zu richten und dann pltzlich nach

Nord umzubiegen. Seine Ausdehnung betrgt etwa 3'.

Das photographische Bild dieses Nebels konnte zu

drei verschiedenen Malen dargestellt werden, nmlich am
16. Nov., am 8. und 9. Dec.

;
aber bis zum Ende December

war es nicht mglich, den Nebel im Teleskop zu sehen.

R. Copeland : Spectrum von Gore's neuem Stern
im Orion. (Natura Vol. XXXIII, p. 256.)

Bei der weiteren Untersuchung des Spectrums des

neuen von Herrn Gore im Orion entdeckten Sternes

(vgl: Rndsch. I, S. 39), fand Herr Copeland auf dem
Observatorium zu Dun Echt deutliche Beweise fr die

Existenz eines Spectrums aus hellen Banden, das einem
sehr ausgesprochenen Spectrum der Sterne des dritten

Typus (nach der Classification des Herrn Vogel) super-

ponirt ist. Das Spectrum des Nova wrde danach zu-

sammengesetzt sein aus einem continuirlichen Spectrum
mit dunklen Linien und zahlreichen dunklen Banden in

allen Theilen des Spectrums, auf welchem mehrere helle

Banden liegen. Diese hellen Banden entsprechen den-

jenigen, die man gewhnlich in den Spectra der Kometen
sieht, und die man auch in dem Spectrum einer Flamme
eines kohlenstoffhaltigen Gases erhlt.

C. Toscaiii : Studien ber die innere chemische
Arbeit der Kette. (II nuovo Cimento. Ser. 3,

Tomo XVIII, p. 183.)

Eine im Jahre 1858 unternommene Untersuchung
hatte Herrn Toscani bis dahin noch nicht bekannte,

gesetzmssige Beziehungen ergeben zwischen den Zink-

mengen, welche in einer geschlossenen Kette an der inne-

ren und an der usseren Flche verbraucht werden. Diese

Untersuchung konnte erst im Jahre 1885 wieder auf-

genommen werden und fhrte den Autor zur Aufstellung
der nachstellenden zwei Gesetze:

1) Wenn beide Flchen des ZinkB activ sind, so ist

der Beitrag jeder einzelnen zu der ntzlichen chemischen

Arbeit umgekehrt proportional dem Quadrate des Ab-

standes dieser Oberflchen von der Mitte des chemisch

inactiven Elementes (Kohle, Platin).

2) Wie gross auch die Anzahl der Oberflchen des

Zinkes ist, welche metallisch mit dem inactiven oder

weniger activen Elemente verbunden sind, und wie sehr

verschieden auch ihr Abstand von letzterem sei, jede
Oberflche bet heiligt sich an der allgemeinen chemischen
Action in umgekehrtem Verhltuiss des Quadrates ihres

Abstandes vom Centrum des inactiven Elementes.

Von den experimentellen Beweisen, die Herr Tos-
cani fr seine beiden Stze anfhrt, soll hier nur einer

angefhrt werden :

Aus Zink, das durch vorangegangene Schmelzung
von Unreinigkeiten befreit worden, wurden Cylinder her-

gestellt, mit einem usseren Radius = 4,9 cm und einem
inneren Radius = 3,05 cm. An einem Cylinder wurde
die innere Oberflche

,
an einem zweiten die ussere

Oberflche mit Firniss bedeckt, und an einem dritten

blieben beide Oberflchen activ; alle drei wurden reich-

lich amalgamirt, gewogen und mit ebenso vielen Kohlen-

cylindern von 1,2 cm Durchmesser verbunden, die smmt-
lich aus ein und demselben Stck Retortenkohle ge-
schnitten waren. Die drei Zinkcylinder wurden dann

gleichzeitig in einen Trog mit angesuertem Wasser ge-

bracht, in dem sie eine Stunde verweilten.

Die Resultate dieser Versuche waren die folgenden:

Radien d. activen Oberflchen 3,05 4,90 3,05-f-4,90 cm
Gewicht vor der Wirkung 3729,0 3779,6 3737,9g
Gewicht nach der Wirkung 3713,7 3773,8 3716,6

Wirklicher Verlust 15,3 6 21,30
Berechneter Verlust 15,15 5,87 21,02

[Die Art der Berechnung ist nicht angegeben; d. R.]
Eine Reihe anderer Versuche, sowohl zur Sttze des

ersten, wie des zweiten Satzes lieferte in gleicher Weise
bereinstimmende Resultate.

A. Knig: Ueber einen Fall pathologisch ent-
standener Violett-Blindheit. (Verhandlungen
der physikalischen Gesellschaft in Berlin 1885, S. 65.)

Die Young-Helmholtz' sehe Theorie der Farben-

empfiudung nimmt bekanntlich an, dass in der Netzhaut
drei verschiedene Nervenfasern existiren, von denen die

einen roth, die zweiten grn und die dritten violett

empfinden; gleiche Erregung aller drei Fasergattungen
erzeugt die Empfindung Weiss, und die brigen Farben
werden empfunden, wenn zwei oder alle drei Arten von
Nervenfasern in verschiedenem Grade erregt werden.
Die Erregung der drei Nervenarten durch das Spectrum
lsst sich durch Curven darstellen, von denen die der

Rothempfindung ihr Maximum im Roth und Orange hat

und allmlig bis zum violetten Ende abfllt, die Curve
der Grnempfindung hat ihr Maximum im Grn des

Spectrums und die der Violettempfiudung im Violett.

Eine wesentliche Sttze dieser Hypothese bilden die

nicht seltenen Flle von Farbenblindheit. Es werden
Individuen beobachtet, welche das Roth gar nicht wahr-

nehmen und alle brigen Farben so sehen, als wren sie

nur aus Grn und Violett gemiseht; im Spectrum sehen

sie das rothe Ende nicht farbig und an der Stelle, wo
sich die grne Curve mit der violetten schneidet, wo
also die beiden vorhandenen Farbenempfindungen gleich
intensiv erregt werden

,
sehen sie Weiss. Diesen In-

dividuen fehlen also oder sind funetionsunfhig die roth

empfindenden Nervenfasern. Andere Individuen kommen
vor, wenn auch seltener, welche grnblind sind, bei denen

fr die grne Farbe das gilt, was eben fr die rothe



48 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. C.

angefhrt worden. Das Postulat der Theorie, dass es

auch violettblinde Individuen geben msse, war aber

bisher noch nicht unzweideutig erfllt; vereinzelte An-

gaben finden sich zwar in der Literatur ber Individuen,

welche im gelbgrneu Theile des Spectrums ein graues

Band sehen, hnlich wie dies der Fall sein msste,
wenn die violettempfindenden Nerven fehlten, aber ge-

nauere Untersuchungen waren mit diesen Individuen

nicht gemacht.
Herr Knig hatte jngst Gelegenheit, einen Knaben

zu prfen, der, wie ein Violettblinder, im gelbgrnen
Theile des Spectrums ein graues Band sah. Aber bei

der eingehenden Prfung stellte sich heraus, dass das

Auge vom violetten Theile des Spectrums wie ein nor-

males erregt wurde, dass es sich hier also um ein zwar

abnormes, aber trichromatisches Auge handle.

Spter konnte Herr Knig einen Patienten unter-

suchen, dessen centraler Theil der Netzhaut krankhaft

getrbt war, und der innerhalb dieser Stelle alle weissen

Gegenstnde gelblich sah, blaugrne, blaue und violette

Objecte verwechselte und stets fr grn hielt; bei der

Untersuchung mit dem Spectroskop sah er einen neu-

tralen (farblosen) Punkt bei der Wellenlnge 560,4 -Mil-

liontel Millimeter, also sehr nahe der Stelle (560-Milliontel

Millimeter), welche dem Schnittpunkte der beiden Inten-

sittscurven fr die Rothempfindung und Grnempfindung
entspricht- Bei der Betrachtung des Spectrums wurde

das rothe Eude unverkrzt gesehen, das kurzwellige

aber endete im Indigo. Hier lag also wirklich ein Fall

vou Violettblindheit, von Fehlen der violettempfinden-
den Theile der Netzhaut vor.

Herr Knig erblickt in diesem Befunde eine un-
antastbare Sttze der Young-Helmholtz'schen
Farbentheorie.

Hugo Plant: Beitrag zur systematischen Stel-

lung des Soorpilzes in der Botanik. (Leipzig,

Hugo Voigt, 1885, 16 S.)

Im Jahre 1877 hatte Hr. Grawitz in Virchow's
Archiv Untersuchungen verffentlicht, in denen er angab,

dass der die Soorkrankheit beim Menschen veraulassende

Pilz identisch sei mit Saecharomyces Mycoderma (Myco-

derma vini), welcher die auf Bier und Wein auftretende

und deren Verderbniss beschleunigende Kahmhaut bildet.

Hr. Plaut hat nun Reinculturen des Soorpilzes her-

gestellt, den er einmal vom erwachsenen Menschen

(Typhus) ,
zweimal von Kindern und viermal von

Hhnern entnahm. Der Pilz entwickelt Sprosszellen,

welche auf stickstoffreichem, festem Nhrboden zu ln-

geren Mycelfden auswachsen
,

die massenhaft seitlich

und an der Spitze Gonidien abschnren. Bei S. Myco-
derma war ein huliches Verhalten nicht zu constatiren.

Nirgends wurden beim Soorpilz die von Hrn. Cien-

kowsky bei dem Kahmhautpilze beschriebenen Endospo-
ren beobachtet. Auch Grsse und Gestalt der beiden Pilze

sind verschieden und in der Soorhefe finden sich nie-

mals die charakteristischen Fetttrpfchen der Kahm-
hautzellen. Der Kahmhautpilz wirkt auf sein Substrat

nicht als Ferment, sondern als Verwesungspilz, und ruft

nur dann eine sehr geringe Alkoholghrung hervor,

wenn er unter Flssigkeiten getaucht wird, wobei er

jedoch bald zu Grunde geht; der Soorpilz dagegen
wchst ppig in zuckerhaltigen Flssigkeiten, indem er

Ghrung hervorruft. Der direct in den Kropf von
Hhnern eingefhrte Soorpilz (Reincultur) rief wieder

die Soorkrankheit hervor; die Uebertragung des Kahm-

hautpilzes (Reincultur) war erfolglos.
Hr. Plaut ist der Ansicht, dass der Soorpilz neben

Monilia Candida gestellt werden muss
; mglicherweise

sind beide identisch. Da Monilia auf Kuhmist gedeiht,

so sollten in Hhnerhfen
,
wo Soor vorkommt

,
die

Hhner vom Miste ferngehalten werden. Ganz hnliche
Pilze fanden sich auch in Culturen, die auf Kuhmilch

aufgestellt waren; Kindern, die mit Soor behaftet sind,
sollte man daher nur abgekochte Milch geben.

Uebrigens hat Hr. Plaut auch nachgewiesen, dass

der Soorpilz des Menschen auf die Kropfschleimhaut
des Huhnes bertragen werden kann. F. M.

Ch. Renard: Ueber neue, 1885 ausgefhrte
Versuche mit dem lenkbaren Luftballon
La France". (Comptes rendus T. CI, p. 1111.)

Von den Principien ausgehend , welche D u p u y
de Lome und Herr Tisserand fr die Construction
eines lenkbaren Luftballons und fr die Beschaffung des

zu diesem Zwecke am besten geeigneten Motors auf-

gestellt ,
hatten die Herreu Krebs und R e n a r d im

Jahre 1884 ein Luftschiff construirt, dessen Leistungen
von einer Commission der Pariser Akademie als befrie-

digende anerkannt wurden. Dieser Ballon wurde mittelst

einer Schraube getrieben, welche von einer elektrischen

Batterie und einem Accumulator in Bewegung gesetzt

wurde, und mittelst eines leicht zu handhabenden Steuers

gelenkt. Trotz der befriedigenden Ergebnisse hat Herr

Renard eine Reihe von Verbesserungen fr nothwen-

dig gehalten, deren Einrichtung ihn im vorigen Jahre

beschftigt hat. Diese Aenderungen erstreckten sich

zunchst darauf, durch Verminderung des Gewichtes die

Mglichkeit zu schaffen, dass drei Personen die Luft-

fahrten mitmachen knnten, dann wurden Einrichtungen

geschaffen, welche eine genauere Bestimmung der Ge-

schwindigkeit des Ballons zuliessen, und endlich wurden
noch Verbesserungen in der Kraftbertragung u. s. w.

vorgenommen.
Nachdem diese neuen Einrichtungen beendet waren,

wurde am 25. August eine Probefahrt und dann am 22.

und am 23. September zwei definitive Fahrten theils

mit, theils gegen den Wind ausgefhrt, und die Leistun-

gen des Apparates in Bezug auf seine Schnelligkeit und

Lenkbarkeit eingehend geprft. Anstatt diese beiden

letzten Fahrten genauer zu beschreiben, beschrnken
wir uns , nachstehende Zusammenstellung der mit dem
lenkbaren Luftballon La France" ausgefhrten Fahrten

zu geben, die smmtlich vom militrischen Laboratorium

in Chalais ausgingen.

Schrauben- Geschwindigkeit
Datum Umdrehungen Meter Bemerkungen

pr. Minute in Secunden

9. Aug. 1884 42 4,58 Rckkehr nach
Chalais,

12. Sept. 50 5,45 Havarie der

Maschine,
Landung in

Velezy,

8. Nov. 55 0,00 Rckkehr nach

Chalais,

8. Nov. 35 3,82 Rckkehr nach
Chalais,

25. Aug. 1885 55 6,00 Wind 6,5 bis

7 m, Landung
in Villacou-

blay,

22. Sept. 55 6,00 Rckkehr nach

Chalais,

23. Sept. 57 6,22 Rckkehr nach
Chalais.

Unter sieben Fahrten ist also der Ballon fnfmal
zu seinem Ausgangspunkte zurckgekehrt.

Zusendungen werden unter dor Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg uud Sohn in Braunschweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Charles Rons Mrten: Bemerkungen ber die

totale Sonnenfinsterniss vom 9. Septem-
ber 1885. (Monthly Notices of the Royal Astrono-

mical Society, Vol. XLVI, p. 23.)

Zur Beobachtung der letzten totalen Sonnenfinster-

niss waren von den Behrden Neu-Seelands sehr aus-

gedehnte Vorbereitungen gemacht worden, die jedoch

zum grossen Theile durch die Ungunst der Witterung

vereitelt worden sind. Aus diesem Grunde finden

gelegentliche Beobachtungen der Finsterniss, wie sie

von einzelnen, weniger gut ausgersteten, aber vom

Wetter mehr begnstigten Beobachtern gemacht wor-

den, ein erhhtes Interesse. Herr Mrten hat die

Finsterniss im Vorgarten seines Hauses zu Wellington

etwa 100 Fuss ber dem Spiegel der Bucht beob-

achtet uud hatte zn seiner Verfgung ein ungewhn-
lich gutes Opernglas, verdunkelte Glser, einen aus-

gezeichneten Chronographen und selbstregistrirende

Casella'sche Thermometer.

Um 7,4 Uhr Morgens wurde die bereits theilweise

verfinsterte Sonne zum ersten Male durch eine Wolken-

lcke gesehen; dann klrte sich der Himmel, ausser

am Horizonte
,
vollkommen auf, und der Anblick der

Sonne war bis zum Schluss der Erscheinung absolut

ungestrt. Mit dem blossen Auge konnte keine

Helligkeitsabnahme bemerkt werden, bevor volle zwei

Drittheile der Sonnenscheibe verdeckt waren , aber

von da an nahm das Licht sehr schnell ab. Als man
sich der Totalitt nherte, waren die Wirkungen von

Licht und Schatten auf die terrestrischen Objecte sehr

magisch und berraschend, bedeutend mehr als Herr

Mrten dies bei zwei frhereu Finsternissen ge-
sehen. Ein eigenthinliches Gemisch von purpur-

artigen, grnen und bronzeartigen Frbungen lagerte

auf den Hgeln ,
whrend der blaue Himmel eisen-

grau und bleifarben wurde und das Wasser der Bucht

wie Tinte aussah. Alles Weisse nnd Hellgefrbte
hatte ein befremdend bleiches und blasses Aussehen.

Herr Mrten hebt diese Erscheinungen besonders

hervor, weil er sie derselben Ursache zuschreibt, die

in den letzten zwei Jahren das Glhen des Him-

mels vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang
verursacht hat.

15 bis 20 Secunden vor der Totalitt (genau
konnte die Zeit nicht angegeben werden) wurde die

ganze Mondscheibe pltzlich sichtbar gegen den

weissen Hintergrund der Sonnen-Corona; man konnte

auf der Landschaft das schnelle Herannahen des

dunkeln Schatten sehen. Die Dunkelheit war nicht

so gross ,
als vermuthet worden

;
sie glich etwa der

einer Mondnacht im ersten Mondviertel. Dies er-

klrt Herr Mrten theils dadurch, dass viel Licht

von den massigen Cumuluswolken am Horizont reflec-

tirt worden, theils durch den erhellenden Einfluss des

Glhlichtes", das die verfinsterte Sonne wie ein rie-

siger, rosig -malvenfarbiger Hof umgab. Das Ziffer-

blatt der Uhr konnte whrend der dunkelsten Periode

leicht abgelesen werden.

Die Corona bot eine glnzende Erscheinung, welche

die dunkel schwarze Mondscheibe umgab. Sie war

tief ausgezackt, oder richtiger strahlig" , periweiss,

und ihre Strahlen erstreckten sich zu einem Abstnde

von vollen zwei Monddurchmessern; einer am oberen

Quadranten reichte noch weiter. Ein anderer langer

Strahl ging vom unteren, rechten Quadranten aus, und

am Aequator war eine deutliche Hervorragung zu
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erkennen. Die ganze Erscheinung der Corona glich

fast genau der des Sdlichtes, wie es Herr Mrten
im ilussersten Sden Neu -Seelands beobachtet hat.

Im Polarlichte war eine scheinbare Uustetigkeit zu

Zeiten bemerkbar und ebenso wechselte der Grad der

Helligkeit in den Coronastrahlen, whrend in der

Nhe des Mondrandes an der vorrckenden Seite kurz

nach der Totalitt und an der zurckweichenden kurz

vor dem Wiedererscheinen der Sonne eine gelbliche

Frbung bemerkbar war; die strahlige Structur war

am deutlichsten im Moment der absoluten Centralitt.

Die rothen Protuberanzen waren in merkwrdiger

Helligkeit in einer viel weiteren Ausdehnung sicht-

bar, als in Berichten ber andere totale Sonnenfinster-

nisse beschrieben ist. Um eine ungefhre Vorstel-

lung von ihrer Ausdehnung zu geben ,
denke man

sich die Sonne als Zifferblatt einer Uhr, auf der die

einzelnen Minuten angegeben sind, dann hat eine

Reihe von zackigen Protuberauzen am oberen Sonneu-

rande, hnlich einer Gebirgskette von rothen Flammen,
sich von der 54. Minute bis zur 3. Minute ausgedehnt,
whrend Spuren rothen Lichtes sich links bis zur

52. Minute und rechts bis zur 4. Minute erstreckten.

Andere grosse und schmale Protuberanzen erschienen

bei der 39. Minute und bei der 20. Minute; zeitweise

glaubte man noch eine vierte bei der 30. Minute zu

sehen. Diese Ortsangaben beanspruchen jedoch nicht

absolute Genauigkeit, weil die Aufmerksamkeit des

Beobachters anderweitig beschftigt war. Die Pro-

tuberanzen waren sehr farbenreich und schienen, wie

die Corona, in ihrer Intensitt zu schwanken. Auch
die Tiefe ihrer Frbung schien vom Rosa zum Schar-

lach und fast zum Carmoisiu zu variiren. Sie hatten

ein entschieden durchsichtiges Aussehen, wie ein durch

farbiges Glas scheinendes Licht. Herr Mrten konnte

sie auch mit dem blossen Auge sehen , nachdem er

ihre Lage mittelst des Glases sichergestellt.

Das Glhen" , das man vor Sonnenaufgang und
nach Sonnenuntergang sieht, erschien nun in grosser
Schnheit und Mannigfaltigkeit der Farben rings um
die verfinsterte Sonne. Die blassrothen, rosigen und

malveuartigen Frbungen, letztere sich zum Violett

vertiefend und ins Lavendelfarbige erblassend, waren

sehr schn. Das Glhen erstreckte sich um den dunk-

len (von der Sonne abgewendeten) Mondkrper, als

dieser ber die Sonne vorrckte, und in hnlicher

Weise ging es dem Monde vorauf, als er von der

Sonneuflche sich zurckzog. An der nicht verfin-

sterten Seite der Sonne war es nicht zu sehen. Die

Zeit, welche zwischen dem schliesslichen Verschwinden

der letzten Spur des Sonnenlichtes an der rechten

Seite und dem Wiedererscheinen des ersten Funkens
an der linken Seite verstrichen, war, sorgfltig am
Chronographen gemessen, = 1 Min. 32,9 See.

Die Temperatur, welche bei Sonnenaufgang
49,1 F. betragen, sank whrend der Finsterniss all-

mlig und ging schliesslich auf 43,6 F. zurck.
Diese Differenz von 5,5 F. war kleiner als Herr
M arten erwartet hatte; er glaubt diesen geringen

Betrag auf den starken Wind zurckfhren zu kn-

nen, welcher die Temperaturen der beschatteten und

unbeschatteten Luft ausgleichen musste. Mglicher
Weise war die Unruhe der Luft auch die Ursache fr
die scheinbare Schwankung und Unruhe des Corona-

lichtes und der rothen Flammen.

Jupiter war whrend der Totalitt sehr deutlich

sichtbar, ebenso mehrere andere Steine, aber die

Zeit war zu kurz, um noch andere Erscheinungen,
als die vorstehend mitgetheilten, aufzuzeichnen.

L. Weber: Intensittsmessuugen des diffusen

Tageslichtes. (Meteorologische Zeitschrift 1885,

S. 163, 219 und 451.)

Die Intensitt des Lichtes, sowohl des directen

Sonnenlichtes, wie des diffusen Lichtes, bisher nahezu

gnzlich unbeachtet, wird in neuerer Zeit Gegenstand
des Interesses. Ohne Zweifel besteht eine feste Be-

ziehung zwischen Licht und Wrmestrahlung, welche

fr klimatologische Untersuchungen von bedeutendem

Werthe werden knnte, sobald die Photometrie Vor-

theile in ihrer Anwendung gegenber der Calorimetrie

aufweisen sollte. Die Wichtigkeit der Lichtintensitt

fr die Entwickelung der Vegetation ist eine sehr

grosse, auch erscheint es nicht unmglich, dass aus

der Intensitt des Sonnenlichtes, der Dmmerung und

der Lichtabsorption durch die Atmosphre Rck-
schlsse auf die Zustnde der Atmosphre selbst

gemacht werden knnen , welche prognostischeil

Zwecken zu dienen geeignet sind.

Zur Construction eines fr die Untersuchung des

diffusen Tageslichtes geeigneten Photometers wird

eine mattgeschliffene Milchglastafel zu Grunde gelegt,

deren durchgelassenes Licht der vergleichenden Unter-

suchung in Bezug auf seine Strke unterworfen wird.

Die Helligkeit dieses transparenten Lichtes wird als

im Wesentlichen proportional der von den diffnsen

Lichtquellen fr die Lage der Glasplatte indicirten

Helligkeit gefunden. Als Maasseinheit, Meternormal-

kerze, wird diejenige Helligkeit verwandt, welche

von einer Kerze (entweder englische Spermacetikerze,
oder Siemens 'sehe Platineinheit lqcm Oberflche

schmelzenden Platins) in 1 m Entfernung bei senk-

rechter Incidenz fr eine ebene Flche iudicirt wird.

Es werden also die Beobachtungen des diffusen

Tageslichtes in der Weise ausgefhrt , dass eine

mattirte Milchglasplatte in verschiedenen Lagen dem

Lichte exponirt und die Helligkeit des durchfallenden

Lichtes nach Meternormalkerzen gemessen wird. Um
die Schwierigkeiten zu beseitigen, welche aus der

verschiedenen Farbe des zu untersuchenden Lichtes

und des Normallichtes hervorgehen , werden mono-

chromatische Glser, z. B. roth und grn, eingeschaltet.

Die Beobachtungen werden entweder auf einem

vollkommen freien Plateau , oder au einer Fenster-

ffnung in einer verticalen ,
frei von der halben

Hemisphre beschienenen Wand angestellt. Hat man

im letzteren Falle noch ein zweites gegenber liegen-

des Fenster zur Verfgung, so addirt man die an

beiden Fenstern gefundenen Werthe, um den Werth

des ganzen verticalen Radiusvectors zu finden. Am
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bequemsten benutzt man indess einen senkrecht aus

dem Dache hervorragenden Schlot, welcher oben

durch die Milchglasplatte abgeschlossen ist. Durch

ein vor das Ocularloch des Photometers gesetztes

Reflexionsprisma beseitigt man die Unbequemlichkeit
der verticalen lieobachtungsstellung.

Die Beobachtung besteht in der Verschiebung der

Milchglasscheibe des Photometers bis zu demjenigen
Abstnde von der Kerze, in welchem die beiden

Hlften des Gesichtsfeldes gleiche Helligkeit haben.

Die gemessene Helligkeit H ist dann:

11 = C 10000 Meterkerzen,
r-

wobei C eine von der Transparenz der Milchglas-

scheibe, von den Schwiichungsglsern, von der Ab-

sorption des Reflexiousprismas abhngige Constante

bezeichnet; A ist ein Coefficient, welcher die Ver-

nderlichkeit der von einer spiegelnden Scala abge-

lesenen Flammenhhe l der Kerze bercksichtigt.

Die Meternormalkerzen aus Spermaceti verhalten

sich zu den Platinmeterkerzen fr rothes Licht wie

1 : 14,12, fr grnes Licht wie 1 : 18,28.

Die Resultate im December 1884 und Januar 1885

waren folgende : Der erstere Monat ergab als Monats-

niittel der Helligkeit bei rothem Licht (7fr) 3834 Sper-

macetimeterkerzeu; im Grn (Hg) 11 549, Quotient aus

Grn durch Roth 3,56. Das Maximum betrug im

Roth 9863, im Grn 24270, das Minimum im Roth

569, im Grn 2178 Kerzen.

Im Januar 1885 waren die entsprechenden Werthe:

Hr = 6875, Hg = 20447, -rf'
= 3,106, Maximum

Hr

von Hr = 13770, Minimum 1592, Maximum von

Hg = 37330, Minimum 5358 Kerzen. Im Juni und

Juli 1885 wurden folgende Resultate erhalten:

liefert wurden, betrugen 3008 und 36 121, standen

also im Verhltniss von 1 : 12,1. Dieselben Ver-

hltnisse zeigen sich bei der Betrachtung der mit

grnem Licht (Hg) gefundenen Werthe.

Das Verhltniss ==- hatte schwankende Werthe,Hr
indem es abnahm: 1) mit zunehmender Gesammt-

helligkeit, 2) mit abnehmender Bewlkung und 3) mit

zunehmender Klarheit der Sonnenscheibc. Eine

Steigerung dieses Werthes tritt durch dicke vor

die Sonne gelagerte Wolken ein. An.

Hr % Max. Minim. Max. Minim.
v. Hr v. Hr v. Hg v. Hg

Juni 51802 15123::'. 4,07 76560 4519 211800 18410

Juli 37309 105230 3,052 69180 8414 164400 31120

Die Schwankungen der Helligkeit waren ausser-

ordentlich grosse, fr rothes Licht um das 8- bis

17fache in den einzelnen Monaten; das strkste Ma-

ximum im Juni mit 76560 ist nahezu das 134fache

des kleinsten Minimums im December. Das Monats-

mittel des Januar ist in Folge der grsseren Sonnen-

hhe schon betrchtlich grsser, als das des December

(3834 und 6875); ebenso ist es im Juli in Folge des

umgekehrten Verhltnisses kleiner, als im Juni (37309 j

gegen 51802).
In den um das Wintersolstitium symmetrisch

gelegenen 41 Tagen vom 1. December bis 10. Januar

ist die mittlere Sonnenhhe 16, in den gleichen um
das Sommersolstitium gruppirten 62; die Helligkeit

(Hr) steigt in dieser Periode von 4454 bis 48994, der

Anstieg betrgt also 1:11. Ermittelt man die von

den directen Sonnenstrahlen allein abhngige
Helligkeitszunahme, so findet man nur eine solche

von 1 : 5,5. Die Lichtraengeu indess, welche lediglich

von dem Firmamente excl. der Sonnenscheibe ge-

.T. Fink: Ueber den Einfluss des Druckes auf
den elektrischen Widerstand von Elektro-

lyten. (Annalen der Physik, N. V., Bd. XXVI, S. 481.)

Ueber den Einfluss des Druckes auf den Leitungs-
widerstand von Flssigkeiten lagen altere Angaben
von Colladon und Sturm vor, nach denen Salpeter-
sure bei der Aenderung des Druckes von 1 auf 30

Atmosphren eine geringe Zunahme des Widerstandes

zeigen sollte; in neuerer Zeit hatte Herwig beim

Wasser keine Aenderung des Widerstandes beob-

achten knnen, wenn der Druck von 1 auf 18 At-

mosphren gesteigert wurde, whrend Herr Lenz
beim Quecksilber eine Abnahme des Leitnngswider-
standes um etwa 0,02 Proc. seines Werthes fr jede

Druckzunahme um 1 Atmosphre zwischen den Druck-

grenzen 1 und 60 Atmosphren gefunden hat.

Diese letztere Thatsacbe und der Umstand, dass

ein Einfluss des Druckes auf die Beweglichkeit der

Flssigkeiten nachgewiesen war, Hessen vermuthen,

dass sich fr die Elektrolyte eine Einwirkung des

Druckes auf ihren Leitungswiderstand noch wrde
nachweisen lassen. Versuche zur Prfung dieser

Vermuthung waren um so mehr berechtigt, als man

jetzt einerseits durch Benutzung von Wechselstrmen

die bei der Widerstandsmessung von Elektrolyten so

strende Polarisation ausschliessen, andererseits durch

Verwendung der Cailletet'schen Compressionspumpe
den Druck bis auf 500 Atmosphren und mehr stei-

gern konnte.

Die Widerstandsbestimmungen wurden in der von

Herrn Fink unternommenen Versuchsreihe mittelst

einer Brckenwalze mit Telephon und Inductor, die

Druckmessungen durch ein Bourdon'sches Manometer

ausgefhrt. Die Temperatur wurde mittelst eines

40 Liter haltenden Bades constant gehalten, bei 0"

durch schmelzenden Schnee, bei 18 durch Wasser

von dieser Temperatur und durch Erwrmung der

Zimmerluft auf gleiche Hhe. Die Apparate waren

sorgfltig calibrirt und die Stromzuleitung durch be-

sondere Vorrichtungen an der Pumpe gesichelt. Die

detaillirte Beschreibung der Apparate muss im Ori-

ginale nachgelesen werden.

Nachdem einige Beobachtungen ergeben hatten,

dass sowohl bei Chloriiatriumlsuug, wie bei ange-

suertem Wasser der Druck einen Einfluss auf den

Leitungswiderstand ausbe, wurden zunchst die

Nebenumstndc untersucht, welche die Resultate der
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Messungen modificiren knnen, und zwar die Volum-

vermiuderung des Widerstandsgefsses durch den

Druck, die durch die Druckerhhung hervorgerufene

Compressionswrme und eine etwa vorhandene Pola-

risation der Elektroden. Es zeigte sich, dass die

Volumiinderung des Gcfsses selbst bei einer Druck-

nderung um 500 Atmosphren den Leituugswiderstaud
der Flssigkeit nur um 0,055 Proc. ndert und somit

vernachlssigt werden kann. Die Compressionswrme

hingegen erwies sich von merklicher Einwirkung;

jedesmal war der Widerstand nach bedeutender Druck-

steigerung wie nach starker Verminderung des Druckes

in den ersten 10 Minuten ein vernderlicher, und

wurde erst nach Verlauf von 10 bis 15 Minuten con-

stant. Um diesen Fehler bei den Experimenten aus-

zuschlieen, begann die Messung immer erst 10

oder 15 Minuten, je nach der Grsse der Druck-

nderung, nachdem diese ausgefhrt war. Die Polari-

sation endlich hatte keinen Einfluss auf die Ge-

nauigkeit der Widerstandsmessung, da sowohl die

Intensitt der Wechselstrme, wie die Anzahl der

Unterbrechungen derselben in dem Widerstnde keine

Unterschiede ergaben , welche die Beobachtungsfehler

berstiegen.

Zu den Versuchen wurden drei Substanzen be-

nutzt: Chlornatrium, Chlorwasserstoffsure uud Zink-

sulfat. Sie waren chemisch rein und wurden mit

destillirtem Wasser zu den gewnschten Concentra-

tionsgraden gemischt. Die bei den Messungen bis zu

500 Atmosphren gewonnenen Zahlen sind in Ta-

bellen zusammengestellt und graphisch in Curven

wiedergegeben ;
aus ihnen lassen sich mehrere allgemein

interessante Resultate ableiten.

Zunchst stellte sich heraus, dass bei smmtlichen
untersuchten Lsungen ein Einfluss des Druckes auf

den Leitungswiderstand existirt. Die Curven, welche

den Leitungswiderstand als Function des Druckes

darstellen
, verlaufen bis zu Drucken von etwa 300

Atmosphren smmtlich fast geradlinig; dann zeigen
sie bei hheren Drucken eine Krmmung, so dass sie

ihre coneave Seite der Abscissenaxe zukehren. Viel-

leicht rhrt dies davon her, dass das Manometer fr
hohe Drucke zu grosse Werthe angiebt. Ein Versuch

mit durch Schwefelsure angesuertem Wasser wurde
bis zu einem Drucke von 782 Atmosphren fort-

gefhrt und hat gezeigt, dass auch hhere Drucke
als 500 Atmosphren noch einen Einfluss auf das

Leituugsvermgen ausben.
Der Leitungswiderstand wsseriger Lsungen

von Chlornatrium
, Chlorwasserstoff und Zinksulfat

sowie von angesuertem Wasser wird also durch
den Druck gendert, und zwar bis 300 Atmo-

sphren der Druckerhhung nahezu proportional, bei

hheren Drucken jedoch wchst die Aenderung etwas

verzgert mit dem Drucke. Die Grsse der Aende-

rung schliesst sich der von Herrn Lenz gefundenen
Aenderung fr Quecksilber (0,02 Proc. pro 1 Atmo-

sphre) ziemlich gut an, bei den verdnnteren Zink-

snlfatlsungen ist sie etwas grsser, bei den anderen

kleiner als beim Quecksilber.

Die Art der Widerstaudsnderuug bei der Druck-

erhhung besteht bei allen drei untersuchten Sub-

stanzen sowohl 1 ei wie bei 18 in verdnnter

Lsung in einer Abnahme des Leituugswiderstandes.
Diese Abnahme verringert sich mit steigendem Procont-

gchalte. Bei einer Chloruatriumlsung von 22 Troc.

war die Aenderung des Wasserstandes bei Druck-

steigerung gleich Null, und bei strkerem Proccnt-

gehalte nahm der Leitungswiderstand mit wachsen-

dem Drucke zu.

Vergleicht man die Curven fr 18 und C. mit

einander, so zeigt sich, dass die Aenderung des Lei-

tungswiderstandes des Cblornatriums, Zinksulfats und
Chlorwasserstoffs (letzterer jedoch nur in verdnnter

Lsung) in Folge der Druckzunahme mit steigender

Temperatur abnimmt. Fr concentriite Chlorwasser-

stofflsungen drfte das Umgekehrte zu erwarten

sein.

Vergleicht man die drei Substanzen bei gleichem

Procentgehalte und gleicher Temperatur mit ein-

ander, so zeigt ZnSOj die strkste Aenderung des

Leitungswiderstandes durch den Druck, dann folgt

HCl, zuletzt NaCl. Diese Reihenfolge der drei Kr-
per entspricht weder ihrem elektrischen Leitungs-

vermgen, noch ihrer Zusammendrckbarkeit, noch

ihrer Fluiditt, noch sonstigen Eigenschaften der-

selben.

Herr Fink hat zum Schluss berechnet
,
welchen

Antheil die bei der Erwrmung eintretende Volum-

nderung an der durch erstere hervorgerufenen Aende-

rung des Leitungswiderstandes hat. Kennt man
nmlich die Volumnderung bei einer Erwrmung,
so kann man aus dem Compressibilittscoefficienten
den Druck berechnen, der uothwendig ist, um die

Flssigkeit auf das Volumen von zu reduciren.

Welche Aenderung des Widerstandes dieser Druck

hervorbringt, ist aus vorliegender Untersuchung be-

kannt, uud diese kann dann mit der Aenderung durch

die Erwrmung verglichen werden. Eine fr Chlor-

natriumlsung von 0,99 bis 26,39 Procentgehalt durch-

gefhrte Berechnung ergab , dass die Aenderung des

Leitungswiderstandes einer Flssigkeit beim Erwrmen
unter Atmosphrendruck nur in sehr geringem Grade

durch die hierbei entstehende Dichtigkeitsnderung
beeinflusst wird; sie wird somit fast ausschliesslich

bedingt durch die mit wachsender Temperatur ein-

tretende Vermehrung der Energie der Molecular-

bewegung.

A. Mntz : Untersuchungen ber die Bildung
der Lager von Natronuitrat. (Comptes mulus,
Tome CI, p. 1265.)

In bestimmten Theilen von Sdamerika bilden

die Schichten von Natronsalpeter ganz betrchtliche

Massen und werden (unter dem Namen Chilisalpeter)

seit langen Jahren in grossen Mengen ausgebeutet.
Ueber ihre Bildung ist bisher noch keine vollkommen

befriedigende Erklrung gegeben worden; man kannte

weder die Quelle des verbundenen Stickstoffs, noch

wusste man
, warum die Salpetersure mit Natron
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verbauJen ist, whrend sie sonst, mit nur wenigen

Ausnahmen, berall mit Kalk vorkommt, und ebenso

unerklrt war die Anwesenheit des Scesalzes in

diesen Salpeters. Herr Mntz ist nun auf Grund

von lngere Zeit fortgesetzten Untersuchungen bor

die Salpeterbildnng in der Lage, die berhrten Punkte

befriedigend aufzuklren.

Eine Reihe von Analysen, welche er an Terrain-

proben ausgefhrt, die Herr Marcano aus passend

gewhlten Loealitteu Sdamerikas gesammelt hatte,

und entsprechende mit diesem Material ausgefhrte

Experimente hatten ergeben, dass die Salpeterbildung
in den Tropen , wo sie mit so grosser Energie statt-

findet, ihre einzige und unmittelbare Ursache in der

Umbildung von Resten von Lebewesen hat, und dass

diese unter dem Einflsse der nitrificirenden Mikro-

organismen vor sich gehe, deren Anwesenheit im

Boden und deren Fhigkeit, Stickstoffverbindungeu
in Nitrate umzuwandeln, man schon frher vielfach

erkannt und sicher nachgewiesen hat. Ueberall
,
an

den verschiedensten Localitten, an denen die Bildung
des Salpeters nachgewiesen war, konnte bei diesen

Untersuchungen auch die Anwesenheit sich zer-

setzender, organischer Substanzen, von phosphorsaurem
Kalk, diesem Zeugen thierischen Ursprungs, und von

nitrificirenden Fermenten coustatirt werden. Es war
dadurch erwiesen

, dass die Art der Salpeterbildung
unter den Tropen ganz dieselbe ist, wie unter ge-

mssigten Breiten.

Als interessante Erscheinung war Herrn Mntz
bei diesen Untersuchungen aufgefallen , dass die

Schichten von Natronsalpeter an den paeifischen
Ksten Jod enthalten

,
und zwar in Gestalt von Jod-

sure, die sonst in der Natur nirgends vorkommt.
Ebenso fand er Brom in Gestalt von bromsauren
Salzen. Dies veranlasste Versuche ber das Verhalten

von Jodren und Bromren in Gegenwart des nitri-

ficirenden Ferments; und es wurde festgestellt, dass

die grosse Oxydationsfhigkeit der Organismen nicht

nur den Stickstoff in Salpetersure, sondern auch
das Jod in Jodsure

, das Brom in Bromsure um-
wandeln knne. Es war somit die Anwesenheit der

Sauerstoffverbindungen von Jod und Brom ein fernerer

Beweis dafr, dass die Natronnitrate sich unter der

Einwirkung des nitrificirenden Organismus gebildet
haben.

Die Anwesenheit von Jod und Brom weist aber

ferner darauf hin, dass das Meerwasser bei der Bildung
der Salpeterschichten nicht unbetheiligt gewesen, und
der Umstand, dass Seesalz dem Salpeter beigemischt
ist, besttigt diesen Schluss. Wrde das Jod und
Brom als Jodr und Bromr gefunden werden, so

knnte man schliessen
, dass das Meer nach der

Bildung des Salpeters mit demselben in Wechsel-

beziehung getreten. Da man aber Jodate und Bro-

mate im Salpeter findet, muss man annehmen, dass

sich das Meerwasser in mehr oder weniger concen-

trirtera Zustande den organischen Massen beigemischt,
bevor sie nitrificirt worden, so dass die Jodate sich

gleichzeitig mit den Nitraten gebildet haben. Directe

Versuche haben brigens gezeigt, dass Salzwasser

die Wirkung der nitrificirenden Organismen nicht

hemme.

Das bisher Dargelegte erklrt aber noch nicht,

warum der Salpeter als Natronnitrat angetroffen wird.

Bei der Salpeterbildung ans verwesenden thierischen

Resten bildet sich stets Kalksalpeter. Kommt dieser

aber mit einer Kochsalzlsung in Berhrung, so tritt,

wie directe Versuche ergaben, eine Doppelzersetzung
ein. Es bildet sich Chlorcalcium, das mit Kalknitrat

in Lsung bleibt, und es krystallisirt Natronsalpeter
und Kochsalz. Im Boden werden die leicht lslichen

Substanzen vom Regenwasser ausgewaschen und fort-

gefhrt, whrend der Natronsalpeter mit dem Koch-

salz zurckbleibt. Doch ist wohl auch fr diese

Salze anzunehmen, dass sie nicht an Ort und Stelle

gebildet, sondern erst weiter fortgefhrt worden sind.

Ed. Aronsolm und J. Sachs: Die Beziehungen
des Gehirns zur Krperwrme und zum
Fieber. (Archiv fr Physiologie von Pflg er,

Bd. XXXVII, S. 232.)

Dass die Centralorgane des Nervensystems einen

Einfluss auf die Wrmeerzeugung im thierischen

Krper ausben, ist zwar schon von mancher Seite

auf Grund von Experimenten und Beobachtungen

behauptet, aber bisher niemals einwurfsfrei nach-

gewiesen worden. Mehr oder weniger ausgedehnte

Zerstrungen einzelner Abschnitte des Gehirns oder

Rckenmarks knnen eine Erhhung der Temperatur
in gewissen Krpertheilen dadurch herbeifhren, dass

sie eine Erschlaffung der Gefsse und strkere Fllung
mit Blut namentlich in der Haut zur Folge haben,

sie knnen aber auch andererseits ein Absinken der

Krpertemperatur hervorbringen ,
weil sie mit be-

trchtlichen Functionsstrungen und Lhmungen der

Organe verbunden sein knnen und deren Stoffwechsel

dadurch herabsetzen. Man hat es daher bis jetzt

als fraglich angesehen ,
ob es sogenannte thermogene

Centra giebt, welche die Wrmebildung an sich be-

herrschen.

Die frheren Versuche ber diesen Gegenstand

beschftigen sich meist mit dem Einflsse der Ge-

hirnrinde und des Rckenmarks auf die Krpertem-
peratur. Ihre Resultate lassen sich zum grssten
Theile aus Vernderungen des Tonus der Blutgefsse

erklren, also durch eine Einwirkung auf die vaso-

motorischen Nerven. Dagegen sind die subcorticalen

Centra, welche im Inneren des Gehirns liegen, bisher

der Untersuchung in dieser Richtung noch wenig

zugnglich gewesen.

Die Verfasser begannen ihre Versuche am Kanin-

cheuhirne, indem sie den Einfluss von methodisch

ausgefhrten Einstichen in dasselbe auf die Krper-
temperatur beobachteten. Im Uebrigen wurden die

Thiere in ihren gewhnlichen Lebensverhltnissen

belassen, in Rumen, in denen im Sommer die Tem-

peratur zwischen 12 bis 21C. und im Winter zwischen

18 bis 21 C. schwankte, sie wurden weder anfge-



54 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 7.

banden, noch narcotisjrt. Nachdem die ersten drei

Thiere wahrscheinlich durch Infection zu Grunde

gegangen waren, wurde nun unter antiseptischen
Cautelen operirt. Die allgemeine Krpertemperatur
wurde im Mastdarm durch Thermometer gemessen.
Die Temperatur der Haut und Muskeln mit Hlfe
der thermoelektrischen Methode. Nach Erffnung
des Schdeldaches mit einem Trepau konnte der Ein-

stich mit einer geeigneten Nadel (Piqrenadel) aus-

gefhrt werden.

Die Verfasser fanden nun beim Kaninchen eine

wirksame Stelle im Gehirn , welche zu beiden Seiten

der Mittellinie, etwa unterhalb derjenigen Stelle des

Schdeldaches liegt, an welcher Stirn und Scheitel-

beine an einander grenzen. Wenn dagegen die

weiter nach vorn gelegenen Hirnabschnitte von der

Nadel getroffen wurden , so zeigte sich unter keinen

Umstnden eine bemerkenswerthe Aenderung der

Temperatur. Sobald aber die Nadel in das
Bereich der wirksamen Stelle gelangte, so

stieg die Krpertemperatur schon wenige
Stunden nach der Operation auch bei nie-

driger Umgebungstemperatur bis zu enor-
mer Hhe an und erhielt Bich auf dieser
mehrere Tage lang.

Die Temperatur stieg in vielen Fllen bis auf

41 bis 42 C. und war in allen Krpertheilen in

hnlichem Grade erhht. Der von der Nadel gebildete
Einstichcanal ging durch die Hirnrinde und traf

die der Mittellinie zugewendete Seite des Streifen-

hgels an seinem vorderen Ende. Weitere Versuche

ergaben, dass die Verletzung der Rinde allein keine

Fiebertemperatur zur Folge hat und dass diese sich

nur dann einstellt, wenn diese Partie des genannten
subcorticalen Centrums getroffen worden ist. Je tiefer

man an dieser Stelle einsticht, um so schneller steigt

die Temperatur an.

Es wurde nun die Frage aufgeworfen , ob die

Temperatursteigerung durch Lhmung oder durch

Reizung der afficirten Hirnstelle hervorgebracht werde.

Die Verfasser wendeten daher eine elektrische Reizung

an, indem sie bis an die Spitze lackirte Nadeln in den

Streifenhgel als Elektroden einsenkten. Sie er-

hielten auch in diesen Versuchen bei Zufhrung von

Strmen erhebliche Temperaturerhhungen, nachdem

die durch den Einstich hervorgerufenen Fieberer-

scheinungen vorber gegangen waren. Es folgt

hieraus, dass die Reizung des genannten Hirntheiles

als Ursache der erhhten Temperatur anzusehen ist.

Durch die bisher angefhrten Untersuchungen
war nun zwar festgestellt, dass es ein thermogenes
Centrum im Gehirne giebt, dessen Erregung allgemeine

Steigerung der Krpertemperatur bewirken kann,

welche mit den gewhnlichen Fiebersymptomen, Be-

schleunigung des Pulses und der Athembewegungen,
verbunden ist. Es blieb aber noch brig zu ent-

scheiden, ob dieser Zustand durch eine Verminderung
der Wrmeabgabe nach aussen, oder durch eine ver-

mehrte Wrmeproduction herbeigefhrt wird. Die Be-

obachtuug der Ilauttemperatur spricht nicht dalr, dass

eine Reteiition von Wrme durch Zusammenziehung
der Gefssc stattfindet, denn auch diese erweist sich

gegen die Norm erhht. Wre ein solcher Vorgang
aber die Folge der Hirnverletzung und die Ursache

der wahrgenommenen Erscheinungen, so wre das

betreffende Centrum als ein vasomotorisches aufzu-

fassen. Die Verfasser untersuchten daher, wie sich

nach der Operation der die Quelle der thierischen

Wrme bildende Stoffwechsel des Thieres verhielt,

und in der That Hess sich nachweisen, dass mit der

Steigerung der Temperatur ein vermehrter Verbrauch

von Sauerstoff und eine vermehrte Bildung von

Kohlensure in hnlichem Grade einhergeht, wie dies

nach Versuchen von Lilienfeld fr knstliches

Infectionsfieber der Fall ist. Sie fgten diesen Er-

mittelungen auch noch die Messung der durch den

Harn abgeschiedenen Stickstoffmenge hinzu , die als

das Maass des Eiweisszerfalles im lebenden Krper
anzusehen ist und die im Fieber auf die Einheit des

Krpergewichts berechnet erhht zu sein pflegt. Diese

Versuche lassen erkennen, dass bei den operirten

Thieren im Stadium der Temperaturerhhung eine

erhebliche Steigerung der Stickstoffausscheidung statt-

findet.

Die Verfasser kommen daher zu dem Schlsse,

dass vermehrte Wrmeproduction den hervorragend-

sten Antheil an der beobachteten Wrmesteigerung
besitzt. Eine Mitbetheiligung der die Wrmeabgabe
regulirenden Apparate der Haut Hess sich nicht ganz

ausschliessen. Doch sind Contractionen der Haut-

gefsse, z. B. an den Ohren, nicht zur Wahrnehmung

gekommen. Wie die Verfasser meinen, besitzen ihre

Versuche fr die Lehre vom Fieber die Bedeutung,

dass sie zeigen ,
wie ein hohes Fieber mit allen

wesentlichen Symptomen auf rein nervsem Wege,
ohne Mitwirkung irgend welcher fermentativer den

Chemismus des Krpers modificirender Stoffe oder

parasitrer Organismen, zu Stande kommen knne.

J. Bernstein.

Kleinere Mittheilungen.

M. Wilhelm Meyer: Elemente der November-
Sternschnuppen von 1885 uud 1872 und
des Biela'schen Kometen. (Astronomische Nach-

richten Nr. 2696.)

Als Nachtrag zu dem ausfhrlicheren Berichte ber

den Sternschnuppen -Fall vom 27. November v. Jahres

(vergl. Riulsch, I, S. 17) wird noch nachstehende Zu-

sammenstellung der Bahn -Elemente der letzten Stcrn-

schnuppenerscheiuung, des Sternschnuppenfalles vom No-

vember 1872 und des Biela'schen Kometen von 1852,

alle auf das scheinbare Aequinoctium von 1885,9 reducirt,

von Interesse sein.

Sternschn. 1885. Sternschn. 1872. Biela 1852.

T= 1885, Dec. 28, 25 1872, Dec. 12, 7 1852, Sept. 23.

Sl= 245 55' 246 G' 246 19'

i= 12 35 12 40 12 33

77= 111 53 110 18 109 3(i

e= 0,7538 0,7518 0,7559

lo</q= 9,9332 9,9376 9,9348.
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C. Wolf: Ueber den neuen Stern im Orion. (Comptes

rendas T. Cl, p. 1444.)

Das Interesse, welches sich an das Erscheinen eines

neuen" Sternes knpft, und der Widerspruch zwischen den

Resultaten zweier ao bewhrter Spectroskopiker, wie die

Herren Wulf und Copelaud, werden es rechtfertigen,

dass die bereits kurz erwhnte Aeusserung des Herrn W o 1 1

in Paris nachstehend ausfhrlicher mitgctheilt wird.

Der neue Stern zeigt Charaktere, die ihn ganz be-

stimmt von den beiden temporren Sternen, die seit der

Anwendung der Spectroskopie auf das Studium der Ge-

stirne .erschienen sind, unterscheiden. Sowohl der Stern T
der Krone (18t>t>) wie der Stern im Schwan, welcher 1670

erschienen, haben zur Zeit ihrer grssteu Helligkeit ein

Spectrum mit dunklen Linien gezeigt, auf welchem sich

eine Anzahl heller Linien abhob, und zwar waren es bei

dem enteren die Wasserstoff liuien und in dem Spectrum
des zweiten Sternes die Linien des Wasserstoffs, des Na-

triums, des Magnesiums und die grne Linie der Nebel-

flecke. Dann wurden diese Linien immer blasser
;
T Co-

ronae ist jetzt ein Stern 9,5. Grsse und zeigt ein con-

tinuirliches Spectrum; der Stern im Schwan giebt nur

noch die grne Linie der Nebelflecke und bildet das

einzige Beispiel der Umwandlung eines Sternes in einen

planetarischen Nebel.

Der zu Dun Echt beobachtete Stern des Orion bietet

nun einen ganz verschiedenen Fall. Sein Spectrum ge-

hrt zur Classe III. (nach Herrn Vogel' s Eintheilungl;

es ist durchfurcht von Cannelirungen, die durch eine

Reihe dunkler Banden auf hellem Grunde hervorgebracht
werden. Diese Banden

,
deren Zahl mindestens sieben

betrgt, sind an der violetten Seite scharf, nach der

rothen Seite verschwommen. Auf den ersten Blick

scheinen einige im Grn und Blau von einer hellen Linie

begrenzt. Mit einer strkeren Zerstreuung Hessen sich

keine helle Linien coustatiren. Am grossen Teleskop

schienen aber in den Momenten bester Sichtbarkeit

mehrere Banden sich in dunkle Linien aufzulsen. Das

Spectrum zeichnet sich durch die Helligkeit des Roth

und Gelb aus, was die Farbe des Sterns erklrt; aber

zum Unterschied gegen das, was gewhnlich bei den

orangen Sternen beobachtet wird
,

erstreckt sich der

brechbarere Theil des Spectrums sehr weit.

Das pltzliche Erscheinen dieses Sternes kann nicht,

wie das der temporren Sterne im Schwan und in der

Corona, einem pltzlichen Erglhen gasfrmiger Massen in

und ausserhalb seiner Chromosphre zugeschrieben werden.

Sein Spectrum ist vielmehr vollkommen demjenigen eines

der merkwrdigsten Sterne des Himmels, von Mira Ceti

oder o des Walfisches hnlich. Auch hier sehen wir Canne-

lirungen, und -wenn der Stern in 333 Tagen sich von

neunter Grsse zur vierten oder zuweilen fast zur ersten

verndert, so erscheint keine helle Linie, sondern nach

den Beobachtungen des Herrn Vogel werden einige von

den Banden heller und lsen sich in dunkle Linien auf.

Diese Aehnlichkeit berechtigt somit zu dem Schlsse,
dass wir hier nicht einen temporren Stern vor uns haben,

auf dem eine pltzliche Entzndung eine Helligkeits-

znnahme erzeugt hat, sondern einen vernderlichen, der

bisher nicht bekannt war. Wenn man bedenkt, dass der

Stern im Moment seiner grssten Helligkeit kaum die

Grenze der Sichtbarkeit mit blossem Auge erreicht, so

wird man zugeben, dass es nicht berraschen kann, wenn
man ihn bei seineu frheren Helligkeitsmaxima noch

nicht beobachtet hatte.

N. Egoroff: Absorptionsspectrum des Sauer-
stoffs. (Comptes rendus, T. Cl, p. 1143.)

Iu dem Sonneuspectrum sieht man eine ganze Reihe

von dunklen Linien und Bauden
,
welche nachweislich

von Absorptionen durch unsere Atmosphre herrhren,
und als terrestrische Gruppen von den durch die Sonnen-

hllen erzeugten Absorptionslinien unterschieden wer-

den. Welchen von den Bestandtheilen der Atmosphre
aber die einzelnen Liuien und Liniengruppen zuzu-

schreiben sind, darber sind die Ansichten der Forscher

noch weit divergirend.
Um die Bedeutung der Liniengruppen A und B des

Souuenspectrums zu ermitteln, hat Herr Egoroff das

Spectrum von Licht untersucht, das durch eine 20m
lauge, mit Wasserdampf unter variablem Druck gelullte

Rhre gegangen war. Aber die Hauptgruppe, die sich

hier zeigte, war a. Ebenso erfolglos waren die Ver-

suche, die in derselben Rhre mit Kohlensure gemacht
wurden; ferner die Untersuchung der Spectren des Ozons
und des Ammoniaks. Niemals wurden die Liniengrup-
pen A oder B erhalten.

Im Jahre 1881 waren am Observatorium zu Paris

mit Hlfe des grossen Aequatorials Versuche ber das

Spectrum der Atmosphre angestellt. Eine Luftschicht
von 10 km Dicke, zwischen dem Mont Valerien und dem
Observatorium, ergab unter einer Menge Linien die

ganze Gruppe B vollstndig. Mittelst zweier Thollon'-
schen Prismen sah dann Herr E g o r o ff im Jahre 1882
durch die gleiche Schicht die Gruppen A, B und viele

andere. Spter ging er zu Schichten, die weniger als

10km dick waren, nmlich zu solchen von 1600m
J40 und 80m ber, und fand, dass Spuren der Gruppe
A noch sichtbar waren im Spectrum einer atmosphri-
schen Schicht von 80 m.

Dieses Ergebniss forderte zu weiteren Versuchen
mit den unmittelbaren Bestandtheilen der Atmosphre,
mit Sauerstoff und Stickstoff, auf. Es wurde Sauersto'
auf acht Atmosphren comprimirt und hierbei gefunden,
dass die Gruppen A und B dem Sauerstoff angehren.
Um aber festzustellen, dass alle Linien der Gruppen A
und B, wie auch von t<, diesem Gase angehren, wurde
von Neuem das Absorptionsspectrum einer atmosphri-
schen Schicht von 3 km Dicke untersucht und in der-

selben die vollstndigen Gruppen A uud B ganz intensiv

gefunden. Als dann unter dem Drucke von sechs Atmo-

sphren eine Sauerstoffschicht von 60 m untersucht

wurde, fand man sehr deutlich die Gruppe A (das vor-

angehende Band uud die Doppellinien) und das voran-

gehende Band nebst den sieben Doppellinien der Gruppe
B

;
zwischen A und B erschien keine von den dem

Wasserdampf angehrenden Linien.

Herr Egoroff schliesst aus seinen Untersuchungen,
dass nun der Ursprung der terrestrischen Linien in

dem Theile A bis b des Sonnenspectrums vollstndig

aufgeklrt ist: 126 Linien, die zu gleichen Theilen und
identisch in den Gruppen A, B und a vertheilt sind,

rhren ausschliesslich vom Sauerstoff her, whrend die

anderen dem Wasserdampf angehren (vgl. Rndsch. I, S. 15).

K. Mbius: Ueber die Eigenschaften und den

Ursprung der Schleimfden des Seestich-

lingnestes. (Archiv f. mikr. Anat., Bd. 25, 1885.

Mit einer Tafel.)

Die seit den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts

bekannte Thatsache von dem Nestbaue des Seestichlings

hat durch die neuerdings von Herrn Mbius angestellten

Beobachtungen ein besonderes Interesse gewonnen. Wie

bei den beiden anderen europischen Arten der Gattung
Gasterosteus ist es auch beim Seestichlinge, G. spinachia,
das Mnnchen, welches sich der Brutpflege widmet.

Es legt sein aus verschiedenen Wasserpflanzen, gelegent-

lich auch aus den ins Meer gewehten Blttern von Land-

pflanzen gefertigtes Nest wenige Fuss uuter dem Wasser-

spiegel au uud zwar so, dass es niemals am Grunde liegt,
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sondern zwischen PHauzen befestigt oder schwebend auf-

gehngt ist. Das Nestmaterial wird zu Ballen von 5 bis

8 cm Durchmesser geformt und nach deu verschiedensten

Richtungen hin mit weissen, seidenglnzenden Fden
umsponnen, eine Beschftigung, mit welcher das Mnn-
chen auch noch eine Zeit lang fortfhrt, nachdem das

Weibchen seine 150 bis 200 zu Klumpen mit einander

verklebten Eier abgelegt hat. Das Interessanteste und

Neue der Mbius'sehen Beobachtungen ist nun, dass

dieser Spinnstoff ein Secret der Niere unserer

Fische vorstellt. Es ist eine mucinartige Substanz, welche

von den Epithelzellen der Ilarncaiilchen durch die ganze

Ausdehnung der Niere hindurch geliefert wird und in

den gewundenen Harncaulchen in Form dnnerer Fden
auftritt, welche sieh in den Sammelrohren zu dickeren

Strngen vereinigen. Es ist erklrlich, dass die Niere

des Fischchens nur zur Zeit der Fortpflanzung in der

angegebenen Weise "functionirt, dann auch, nebst der

Harnblase, an Volumen zunimmt, whrend sie sich im

brigen Theile des Jahres lediglich als harnseeernirendes

Organ und in gleicher Weise wie beim Weibchen verhlt.

Wir wissen durch Agassiz, dass ein Fisch der

Sargasso-See, Chironectes pictus, sein Nest in hnlicher

Weise mit Fden umspinnt; es wre sehr interessant, zu

erfahren
,
ob dieselben der gleichen Bildungssttte ent-

stammen.

Herr Mbius schliesst seine Darstellung mit einer

Vermuthung ber die Entstehung des Iustinctes, welcher

das Stichlings- Mnnchen dazu antreibt, sein Nest mit

Fden zu umspinnen. Wir lassen dieselbe mit den

eigenen Worten des Verfassers hier folgen:
Wenn die Hoden des mnnlichen Fisches der Reife

entgegengehen, so befindet sich auch der diesen be-

nachbarte Enddarm in einem hypertrophischen Zustande.

Vielleicht war auch eine Hypertrophie der Nieren, welche

die periodische Reifung des Spermas als secuudre Er-

scheinung begleitete, der Anfang ihrer nur in der Fort-

panzungszeit normalen Thtigkeit, Nestfadenschleim

abzusondern. Die umfangreicher gewordene Niere musste

ungewhnlich stark auf die Bauchdecke drcken. Die

Empfindung dieses Druckes veranlasste das Bedrfuiss,
sich von ihm frei zu machen. Der Fisch reibt die ge-
drckte Stelle an fremden Gegenstnden und kam da-

durch zum Ankleben und Ausziehen des Schleimes. Da
er nun in der Zeit dieses Zustandes gerade mit dem
Weibchen zusammenlebte und die in Klumpen an Wasser-

pflanzen augeklebten Eier befruchtete, so fand er gerade
dort auch die nchste und bequemste Gelegenheit, sich

von dem drckenden fadenzieheuden Schleime zu be-

freien und wurde so zum Nestumspinner." . T.

J. H. Gilbert: Ueber einige Bedingungen fr die

Entwickelung und Thtigkeit des Chloro-

phylls. (Chemical News Vol. LH, ]>. 263.)

Die grosse Mannigfaltigkeit der Schattirungen des

Grns
,
welche die Bltter verschiedener Pflanzen dar-

bieten
,

ist wohl Jedem schon aufgefallen ;
man weiss,

dass z. B. die Leguminosen ein anderes Grn zeigen, als

die Gramineen, die Cruciferen ein anderes als die Cheno-

podiaceen u. s. w. Aber auch Pflanzen derselben Art

bieten sehr charakteristische Verschiedenheiten dar, nicht

bloss in verschiedenen Entwickeluugsstadien, sondern auch

unter verschiedenen usseren Bedingungen ,
namentlich

bei verschiedener Dngung.
Auf den Versuchsfeldern zu Rothamsted war diese

Verschiedenheit der Blattfrbung bei verschiedener Dn-
gung Herrn Gilbert schon lngst aufgefallen, und da

er bemerkt hatte, dass tiefere Farben stets mit einem

hheren Stickstoffgehalte der Trockensubstanz einher-

gingen, veranlasste er Herrn Rssel, vergleichend!' Mes-

sungen des Chlorophyllgehaltes au solchen Pflanzen

auszufhren, an denen er den Procentgehalt der Trocken-
substanz und des Stickstoffs bestimmt hatte. Die Ver-
suche erstreckten sich auf die Gramineen und Legumi-
nosen eiuer Grasflche ; welche gesondert untersucht und
mit einander verglichen wurden, ferner auf Weizeu, von
dem ein Theil der Pflanzen nur Ammoniaksalze, der

andere neben diesen noch Mineralsalze erhalten, und auf

Gerste, die in gleicher Weise verschieden behandelt

wurde. Die Pflanzen wurden im Stadium lebhaftesten

Wachsthums untersucht und mit einander verglichen.
Das Resultat dieser Versuche war, dass die Legumi-

nosen der Wiesenkruter mehr Stickstoff in der Trocken-
substanz und gleichzeitig mehr Chlorophyll besassen als

die Gramineen. Der Weizen
,
der nur mit Ammonium-

salzen gedngt worden war, enthielt gleichfalls einen

grsseren Proeentgehalt au Stickstoff und grssere rela-

tive Mengen von Chlorophyll als der Weizen, der neben

Ammoniak noch Mineralstoffe erhalten. Dasselbe zeigte
auch die Gerste; mit Ammoniak allein gedngt, enthielt

sie mehr Stickstoff und Chlorophyll als die mit Ammoniak
und Mineralsalzen gedngte. Beim Weizen und bei der

Gerste, wurden auch noch die Mengen des assimilirten

Kohlenstoffs bestimmt, und es stellte sich heraus, dass

die mit Ammoniumsalzen ohne Mineralsubstanzen ge-

dngten Pflanzen trotz ihres hohen Stickstoff- und Chloro-

phyllgehaltes weniger Kohlenstoff assimilirt hatten, als

die mit Mineraldnger behandelten, welche weniger Stick-

stoff und Chlorophyll enthielten.

Herr Gilbert schliesst aus diesen Versuchen, dass

die Chlorophyllbildung eine innige Beziehung habe zur

Menge des assimilirten Stickstoffs, dass aber die Kohlen-

stoffassimilation nicht im Verhltniss stehe zum vorhan-

denen Chlorophyll, wenn die nothwendigen Mineral-

substanzen relativ fehlen. Folglich ist nicht zu bezweifeln,

dass da, wo neben Ammoniak noch Mineralstoffe gereicht

wurden, der Stickstoff in gleicher oder sogar grsserer
Menge assimilirt, und das Chlorophyll gebildet worden,
als dort, wo nur mit Ammoniak gedngt wurde; aber

der geringere Proeentgehalt der ersteren Pflanzen au

Stickstoff und Chlorophyll rhrt nur daher, dass mehr
Kohlenstoff assimilirt, und daher mehr stickstofffreie Sub-

stanzen gebildet wurden.

Fritz Mller: Einige Nachtrge zu Hildebrandt's
Buch: Die Verbreitungsmittel der Pflauzen.

(Kosmos 1885, Bd. II, S. 438.)

Eine hchst eigenthmliche Ausrstung zur Ver-

breitung der Samen besitzt nach Herrn Mller die

Streptochaeta, ein seltenes brasilianisches Gras. Die

Blthen stehen zu 5 bis 8 in einer einfachen Aehre und

die Stempel und Staubgefsse werden von drei inneren

und drei usseren Spelzen eingehllt, die der Blumen-

krone und dem Kelche entsprechen. Von deu usseren

Spelzen laufen zwei in eine etwas nach aussen gebogene

Spitze aus. Die dritte dagegen setzt sich in eine beraus

lange , schraubenfrmig gewundene Granne fort (daher
der Name der Gattung), die sich an der Spitze der Aehre

befestigt. Die Spindel der Aehre nmlich verlngert
sich ber die oberste Blthe hinaus und endigt in einem

keulenfrmigen Knopfe, der dicht mit in mannigfacher
Weise (S-frmig, hakenfrmig u. s. w.) gebogenen, dicken,

steifen Ilaaren bedeckt ist. Zwischen diese verwickeln

sich nun die schraubenfrmigen Grannen. Wenn die

Samen reif sind, lsen sich die Aehrchen von der Spindel
ab und hngen nun au ihren langen Grannen von dem

Endknopfe der Aehre nieder, bis ein vorberstreifeudes

Pelzthier sie entfhrt. Die ganze Vorrichtung ist schon

lange vor der Blthezeit vollstndig ausgebildet. F. M.
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Verzeichniss neu erschienener Schriften.

1. Allgemeines.

Abhandlungen der knigl. Gesellschaft der Wissenschaf-

ten zu Gttingen. 32. Bd. vom Jahre 1885. Mit .

r
> Taf.

gr. 4. (XXI, 439 S. mit 5 Bl. Erklrungen und 1 Tab.)

Gttingen 1885, Dietrich's Verlag. n. 48.

Acta, iiuva. academiae caesareae Leopoldino -Carolinae

germanicae naturae curiosorum. Tom. XLVII. E. s. t. :

Verhandlungen der kaiserl. Leopoldinisch-Caroliuischen
deutschen Akademie der Naturforscher. 47. Bd. Mit
27 (lith.) Taf. gr. 4. (314 S.) Halle. Leipzig, Engelmann
in Comm. n. 30.

Bibliotheca historico- naturalis, physico-chemica et ma-
thematica oder systematisch geordnete Uebersicht der

in Deutschland und dem Auslande auf dem Gebiete der

gesammten Naturwissenschaften und der Mathematik
neu erschienenen Bcher, herausgegeben von Dr. R.

v. Hansteiu. 35. Jahrgang. 1. Heft. Januar bisJuni

1885. gr. 8. (140 S.) Gttingen, Vandenhoeck und

Ruprecht's Verlag. n. 1. 40
; medico -

chirurgica, pharmaceutico - chemica et veteri-

naria oder geordnete Uebersicht aller in Deutschland
und im Auslande neu erschienenen medicinischen, phar-
maceutisch -chemischen und Veterinr-wissenschaftlichen

Bcher. Herausgegeben vou Gust. Ruprecht. 39. Jahr-

gang. 1. Heft. Januar bis Juni 1885. gr. 8. (87 S.)

Ebendas. n. 90

Handatlas, grosser, der Naturgeschichte aller drei Reiche.

In 120 Folio - Tafeln
,
nach einer neuen patentirten Me-

thode in Farben ausgefhrt von S. Czeiger, Wien. Her-

ausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Knstler
und Fachgelehrter von Prof. Dr. Gust. v. Hayek. 2. Aufl.

3. bis 13. Liefg. Fol.
(

4 Taf. mit Text S. 9 bis 52.)

Wien, Perles. n. 1.

Humboldt. Monatsschrift fr die gesammten Naturwis-
senschaften. Herausgegeben von Prof. Dr. G. Krebs.
5. Jahrgang 1886. 12 Hefte, hoch 4. (1. Heft. 40 S.

mit eingedruckten Holzschnitten.) Stuttgart, Enke.
Heft n. 1.

Zeitschrift, Jenaische, fr Naturwissenschaft, heraus-

gegeben von der medicinisch - naturwissenschaftlichen
Gesellschaft zu Jena. 19. Bd. Neue Folge. 12. Bd. 2. und
3. Heft. gr. 8. (S. 329 bis 734 mit 9 eingedruckten Ab-

bildungen und 16 Tafeln.) Jena, Fischer. n. 6.

2. Astronomie und Mathematik.

Boltzmann, Ludw.
,

ber einige Flle, wo die lebendige
Kraft nicht integrirender Nenner des Differentials der

zugefhrten Energie ist. (Aus: Sitzungsbericht der
kaiserl. Akademie der Wissenschaften.") Lex.-8. 23 S.

Wien 1885 (Gerold's Sohn). n. 45

Fortschritte, die, der Astronomie. Nr. 11, 1885. [Aus:
Revue der Naturwissenschaften."] 8. (112 S.) Kln
1886, Mayer. n. 1. 80

Gordan's, Dr. Paul, Vorlesungen ber Invariantentheorie.

Herausgegeben von Dr. Geo. Kerschensteiner. l.Bd.:

Determinanten, gr. 8. (XI, 201 S.) Leipzig, Teubner.
n. 6. 40

Greve, Gymnasial-Oberlehrer Dr. Adf., Fnfstellige loga-
rithmische und trigonometrische Tafeln , nebst einer

grsseren Anzahl von Hlfstafeln. 2. Aufl. gr. 8. (IV,
171 S.) Bielefeld, Velhagen & Klasing. geb. n. 2.

Herz, Dr. Norbert. Bahnbestimmung des Planeten (243)
Ida. (Aus: Sitzungsbericht der kaiserl Akademie der

Wissenschaften.") Lex.-8. (25 S.) Wien 1885 (Gerold's

Sohn). n.n. 50
Jahrbuch ber die Fortschritte der Mathematik, begrn-

det von Carl Ohrtmann. Im Verein mit anderen Mathe-
matikern und unter besonderer Mitwirkung von Fei.

Mller und Alb. Wangerin herausgegeben von Max
Henoch und Emil Lampe. 15. Bd. Jahrgang 1883.
1. Hft. gr. 8. (IV, 464 S.) Berlin, G. Reimer, n. 10.

Kalender, astronomischer, fr 1886. Nach dem Muster
des Karl v. Littrow'chen Kalenders herausgegeben von
der k. k. Sternwarte. Neue Folge. 5. Jahrg. 8. (150 S.)

Wien, Gerold's Sohn. cart. und durchseh. n. 1. 60

Klein, Dr. Herrn. J.
, Astronomische Abende. Allgemein

verstndliche Unterhaltungen ber Geschichte und Re-

sultate der Himmelserforschung. 2. Aufl. 8. (X, 379 S.)

Berlin 1886. Allgemeiner Verein fr deutsche Literatur,

geb. baar n. 6.

Landmesser, Kreisschulinspector W. F. , Lehrgang der
ebenen Trigonometrie mit ausfhrlich berechneten Zahlen-

beispielen, zum Gebrauche in Schullehrerseminarien,
Realschulen und zum Selbststudium. Mit 1 Tafel litho-

graphirten Figuren, gr. 8. (54 S.) Bensheim a. B.,
Lehrmittelanstalt Ehrhard & Co. n. 1.

Mahler, Assistent Dr. Ed., astronomische Untersuchungen
ber in hebrischen Schriften erwhnte Finsternisse.

1. Tbl. Die biblischen Finsternisse. Ein Beitrag zur
biblischen Chronologie. (Aus : Sitzungsbericht der
kaiserl. Akademie der Wissenschaften.") Lex.-8. (29 S.)

Wien 1885 (Gerold's Sohn). n. 60

Oppolzer, Th. v.
,

ber die Auflsung des Kepler'schen
Problems. (Aus: Denkschrift der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften.") Imp.-4. (59 S.) Wien 1885, Gerold's
Sohn in Comm. n. 3. 20

Publieation der knigl. wrttembergischen Commission
fr europische Gradmessung ,

Prcisionsnivellement.

Ausgefhrt unter der Leitung von Prof. Dr. v. Schoder.
Ausgeglichen von demselben, gr. 4. (VI, 68 S.) Stutt-

gart 1885 (Metzler's Sort.). baar n.n. 2.

Sirius. Zeitschrift fr populre Astronomie. Central-

organ fr alle Freunde und Frderer derHimmelskunde.

Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Fach-
mnner und astronomischer Schriftsteller von Dr. Herrn.
J. Klein. 19. Bd. oder neue Folge 14. Bd. Jahrgang
1886. 12 Hefte (

1 bis lV2 Bog. mit Taf.) gr. 8. Leip-
zig, Scholtze. baar n. 10.

Zeitschrift fr Mathematik und Physik , herausgegeben
unter der Redaction von DDr. O. Schlmilch, E.
Kahl und M. Cantor. 31. Jahrgang. 1886. 6 Hefte.

(1. Heft 104 S. mit 1 Steintafel.) Leipzig, Teubner.
n. 18.

3. Physik und Meteorologie.
Jahrbcher der knigl. ungarischen Central-Anstalt fr

Meteorologie und Erdmagnetismus ,
unter Mitwirkung

der Observatoren Ign. Kurlnder und Dr. Ludw. Gruber

herausgegeben von Stiftscapitul. Dir. Dr. Guido Schenzl.
12. und 13. Bd. Jahrg. 1882 und 1883. (Ungarisch und

deutsch.) gr. 4. (188 und 201 S.) Budapest 1884 und
1885 (Kilian). baar n. 10.

Kleyer, Ingen. Feldm. Lehrer, Lehrbuch der Reibungs-
elektricitt (Frictionselektricitt, statischen oder ruhigen
Elektricitt) ,

erlutert durch 86u Erklrungen, 273 in

den Text gedruckten Figuren ,
nebst einer Sammlung

von gelsten und ungelsten Aufgaben. Zum Gebrauche
an niederen und hheren Schulen, sowie zum rationellen

Selbststudium bearbeitet nach eigenem System, gr. S.

(X, 376 S.) Stuttgart 1886, Maier. n. 7.
;
Einbd. n.n. 1.

Mann
,
Rector Friedrich

, Grundzge einer Undulations-
theorie der Wrme. Durch Anwendung elementarer
Mittel dargestellt. Neue Bearbeitung, gr. 8. (44 S.)

Wrzburg 1885, Stahel. n. 1.

Plante, Gaston, Untersuchungen ber Elektricitt. Nach
der 2. Ausgabe des Originalwerkes ins Deutsche ber-

tragen von Prof. Dr. Ign. H. Wallentin. Mit 89 im
Text befindlichen Figuren, gr. 8. (VI, 270 S.) Wien,
Holder. n. 5. 60

4. Chemie und chemische Technologie.
Birnbaum

,
Hofrath Prof. Dr. K. ,

und Hofphotograph
J. Grimm, Atlas von Photographien mikroskopischer

Prparate der reinen und geflschten Nahrungsmittel.
l.Abthl.: Atlas zur Mehlprfung. Mit 16 Taf. in Photo-

graphie-Druck. gr. 4. (IV, 10 Bl. Text.) Stuttgart 1886,
Schweizerbart. In Mappe. n. 24.

Blumenbach, Edm., Beitrag zum forensisch - chemischen
Nachweis des Thaliin und Antipyrin im Thierkrper.

Inauguraldissertation, gr. 8. (38 S.) Dorpat 1885,

(Karow). baar n. 1.

Hager's, Dr. Herrn., Untersuchungen, Ein Handbuch der

Untersuchung, Prfung und Werthbestimmung aller

Handelswaaren ,
Natur - und Kunsterzeugnisse , Gifte,

Lebensmittel, Geheimmittel etc. 2. umgearbeitete Aufl.,
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herausgegeben von DDr. H. Hager und E. Holder-
mann. 5. bis 7. Liefer. gr. 8. (S. 345 bis 632.) Leip-

zig 1883 bis 1885, E. Gnther. n. 2.

Handwrterbuch ,
neues

,
der Chemie. Auf Grundlage

des von Liebig , Poggendorff und Whler ,
Kolbe und

Fehling herausgegebenen Handwrterbuches der reinen

und angewandten Chemie und unter Mitwirkung von

Baumann, Bunsen, Fittig etc. bearbeitet und redigirt
von Proff. DDr. Herrn, v. Fehling und Carl Hell. Mit
"in den Text eingedruckten Holzschnitten. 48. und 49.

Lieferung, gr. 8. (4. Bd. S. 721 bis 912.) Braunschweig,
Vieweg u. Sohn. n. 2. 40

Hilger, Prof. Dr. Alb., Vereinbarungen betreffs der Unter-

suchung und Beurtheilung von Nahrungs- und Genuss-

mitteln
,
sowie Gebrauchsgegenstnden. Herausgegeben

im Auftrage der Freien Vereinigung bayerischer Ver-

treter der angewandten Chemie. Mit 8 in den Text

gedruckten Holzschnitten, gr. 8. (XII, 283 S.) Berlin,

Springer. n. 8.

Jrgens^ Alex., Beitrge zur Kenntniss der Alkaloide des

Aconitum Napellus. Inauguraldissertation, gr. 8. (45 S.)

St. Petersburg 1885. (Dorpat, Karow.) baar n. 1.

Sehaedler, Dr. Carl, die Technologie der Fette und Oele

der Fossilien (Mineralle), sowie der Harzle und Schmier-

mittel. Mit zahlreichen Textillustrationen und mehreren
Tafeln. 3. Lieferung, gr. 8. (S. 321 bis 480.) Leip-

zig 1885, Baumgrtner. () n. 4.

5. Geologie, Mineralogie, Bergbau.
Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preussen
und den Thringischen Staaten. 6. Bd. 3. Heft. gr. 8.

Berlin 1885, Schropp in Comin. n.n. 20.

Inhalt: Die Fauna des samlndischen Tertirs von

Privatdocent Dr. Fritz Noetling. 1. Thl. (Liefer. 1:

Vetebrata. Liefer. II: Crustacea und Vermes. Lieter. VI:

Echinodermata.) Nebst (2 Bl.) Tafelerklvungen und 2 Tert-

tafeln. Herausgegeben von der knigl. preussischen geolo-

gischen Landesanstalt. Hierzu 1 Atlas mit 27 Tat', (mit
27 Bl. Erklrungen, gr. 4., cart.). (VIII, 216 S.)

Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde,
im Auftrage der Ceutralcommission fr wissenschaftliche

Landeskunde von Deutschland herausgegeben von Prof.

Dr. Eich. Lehmann. 1. Bd. 4. Heft. gr. 8. Stutt-

gart. Engelhorn. n. 1. 60
Inhalt: Das Mnehener Becken. Ein Beitrag zur physi-

kalischen Geographie Sdbayerns von Chr. Gruber. Mit

1 Kartenskizze und 2 Profilen. (S. 169 bis 214.1

Jahrbuch , neues
,
fr Mineralogie , Geologie und Palae-

ontologie. Unter Mitwirkuug einer Anzahl von Fach-

genossen herausgegeben von M. Bauer, W. Dames
und Th. Liebisch. Jahrgang 1886. 2 Bde. 3 Hefte,

gr. 8. (1. Bd. 1. Heft. VI, 98 und 180 S. mit 11 Holz-

schnitten.) Stuttgart, Schweizerbart. pro Band n. 20.

Lang, Prof. Dr. Fr., die Einsiedelei und die Steinbrche
bei Solothurn. Ein Beitrag zur Heimathskunde. (Neu-

jahrsblatt der Solothurnischen Tpfergesellschaft fr das

Jahr 1885.) gr. 4. (35 S. mit eingedruckten Holz-

schnitten.) Solothurn 1885 (Jent). n. 1. 60

Langsdorff, Baurath Dr. W., Gang- und Schichtenstudien
aus dem westlichen Oberharz. Nebst einer geologischen
Karte des nrdlichen Westharzes in Farbendruck, gr. 8.

(XI, 47 S.) Clausthal 1885, Uppenborn. n. 6. 50

Penck, Dr. Albr.
,
zur Vergletscherung der deutschen

Alpen. (Aus: Leopoldina.") gr. 4. (15 S.) Halle 1885.

Leipzig, Enoelmann in Comm. n. 80

Schieiden, M. J., das Meer. 3. Aufl., unter Mitwirkung
hervorragender Fachgelehrten bearbeitet und heraus-

gegeben von Dr. Ernst Voges. Mit dem -Portrait

Schleiden's in Lichtdruck
, farbigen Tafeln und Vollbil-

dern, ber 300 Holzschnitten und 1 Karte. 3. Lieferung.
Lex.-8. (S. 97 bis 144.) Leipzig 1885, Frohberg.

() n. 1.

Stelzner, Dr. Alfr., Beitrge zur Geologie und Palonto-

logie der Argentinischeu Republik. Auf Anordnung der

Argentinischen Nationalregieruug herausgegeben. I. Geo-

logischer Theil. Beitrge zur Geologie der Argentinischen
Bepublik und der angrenzenden, zwischen 32. u. 33. Gr.
sdl. Br. gelegenen Theiles der Chilen. Cordillere. gr. 4.

(XXIX, 329 S. mit 3 Profiltaf. u. 1 geolog. Karte.) Kassel,
Fischer. n. 28.

Zeitschrift fr Krystallographie und Mineralogie , unter

Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen des In- und Aus-
landes herausgegeben von P. Groth. 11. Bd. 2. Hft.

gr. 8. (S. 113 bis 208 mit 20 Holzschnitten und 2 Stein-

tafeln.) Leipzig, Engelmann. n. 5. (l.u. 2. : n. 11.
)

6. Zoologie und Palaeon tologie.
Bericht ber die Verbreitung der Beblaus [Phylloxera

vastatrix] in Oesterreich 1883 und 1884. Verffentlicht
im Auftrage des k. k. Ackerbau- Ministeriums, gr. 8.

(45 S. mit 1 Karte.) Wien (Frick). baar n. 3.

Carus, Jul. Vict., prodronius faunae mediterraneae sive

descriptio animalium maris mediterranei incolarum,
quam comparata silva rerutn quatenus innotuit, adiectis
locis et nominibus vulgaribus eorumque auctoribus in
commodum zoologorum congessit J. V. C. Pars II. Ar-
thropoda. gr. 8. (l. Bd. VII bis XI u. S. 283 bis 524.)

Stuttgart, Schweizerbart. n. 10. (1. Bd. cmpl. : n. 22. )

Flgel, O., das Seelenleben der Thiere. 2. vermehrte

Auflage, gr. 8. (V, 140 S.) Langensalza, Beyer & Shne.
n. 2. 25

Gruber, Prof. Dr. Aug., Beitrge zur Kenntniss der

Physiologie und Biologie der Protozoen. [Aus: Be-
richte der naturforsch. Gesellschaft zu Freiburg i. B. u

]

gr. 8. (24 S. mit 1 heliotyp. Taf.) Freiburg i. Br. 1886,
Mohr. n. 1. 60

Guldberg, G. A.
, ber das Centralnervensystem der

Bartenwale. [Aus : Christiana Videnskahs-Selskabs For-

handlinger."] gr. 8. (154 S. mit 5 Steintafeln.) Christiania,

Dybwad in Comm. n. 5.

Gnther, Alb. C. L. G., M. A. M. D. Ph. D. F. R. S.,

Handbuch der Ichthyologie. Uebersetzt von Beg.-Rath
Dr. Gust. v. Hayek. (In 7 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8. (80 S.

mit 52 Holzschnitten.) Wien 1886, Gerold's Sohn. n. 2.

Hayek, Reg.-Rath Dr. Gust. v., Handbuch der Zoologie,
19. [3. Bd. 6.] Lfg. Mit 105 Abbildungen, gr. 8. (IV,
S. 401 bis 460.) Wien, Gerold's Sohn.

n. 3. 60 (1. bis 19.: n. 62. 20)

Hofmann, Dr. Ernst, die Schmetterlinge Europas. 6. bis

9. Lfg. gr. 4. (XXV bis XL u. S. 25 bis 40 mit 14 color.

Steintaf.) Stuttgart, Hoffmaun's Verlag. an. 1.

Koenen, A. v.
, ber eine paleocne Fauna von Kopen-

hagen. [Aus: Abhandlungen der k. Gesellsch. d. Wiss.
zu Gttingen."] gr. 4. (128 S. mit 5 Lichtdrucktafeln
u. 5 Bl. Erklrungen.) Gttingen, Dieterich's Verl. n. 6. .

Laube, Prof. Dr. Gust. C, ein Beitrag zur Kenntniss der
Fische des bhmischen Turons. [Mit 1 (lith.) Doppel-
tafel und 2 Zinkogr. im Text.] (Aus: Denkschrift der
kaiserl. Akademie der Wissenschaften.") Imp.-4. (14 S.)
Wien 1885, Gerold's Sohn in Comm. n. 1. 80

Leunis
,

Dr. Joh., Synopsis der drei Naturreiche. Ein
Handbuch fr hhere Lehranstalten und fr Alle, welche
sich wissenschaftlich mit Naturgeschichte beschftigen
und sich zugleich auf die zweckmssigste Weise das
Selbstbestimtnen der Naturkrper erleichtern wollen.
Mit vorzglicher Bercksichtigung aller ntzlichen und
schdlichen Naturkrper Deutschlands, sowie der wich-

tigsten vorweltlichen Thiere und Pflanzen. 1. Thl.

Zoologie. 3., guzl. umgearb., mit vielen 100 Holzschn.
verm. Aufl. von Prof. Dr. Hub. Ludwig. 2. Bd. 2. Abth.

gr. 8. (XV u. S. 544 bis 1231.) Hannover 1886, Hahn,
n. 10. (1. Thl., 2 Bde., cplt. : n. 34.

)

Mann, Jos., die Microlepidopteren-Fauna der Erzherzog-
thmer Oesterreich ob und unter der Enns und Salz-

burgs. Beitrge zur Kenntniss und Verzeichniss der
bisher in diesem Gebiete beobachteten Arteu. gr. 8.

(62 S.) Wien 1886, Holder. n. 1. 60

Martini und Chemnitz, systematisches Conchyliencabinet.
In Verbindung mit DDr. Philippi, L. Pfeiffer, Dun-
ker etc. neu herausgegeben und vervollstndigt von
H. C. Kster, nach dessen Tode fortgesetzt von Dr.
W. Kobelt und H. C. Weinkauff. 334. Lieferung,

gr. 4. (32 S. mit 5 colorirten Steintafeln.) Nrnberg
1885, Bauer & Raspe. baar () n. 9.

Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel,

zugleich ein Repertorium fr Mittelmeerkunde. 6. Bd.
3. Heft. gr. 8. (S. 297 bis 480 mit 5 Steintaf.) Berlin,
Friedlnder u. Sohn. n. 10. (l. bis 3.: n. 40.

Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der

Vogelwelt, begrndet unter Redaction von E. v. Schlech-

tendal. Redigirt von Prof. Dr. Liebe, DDr. Rey,
F r e n z e 1

, St.euerinspector Thiele. 10. Jahrgang.
1885. 12 Nummern ( 1. bis 2. Bog.) gr. 8. Zeitz

(Huch). baar n. 8.

Quenstedt, Prof. Frdr. Aug., die Ammoniten des schw-
bischen Jura. 8. und 9. Lieferung, gr. 4. (12 Stein-



No. 7. Naturwissenschaftliche Rain tisch au. 59

tafeln mit 12 Buttern Erklrungen.) Nebst Text. gr. 8.

(1. Bd. S. 337 bis 440J Stuttgart 1885, Schweizerbart.

am. 10. <('l.
Bd. [Der schwarze Jura (Lias)J

complet: n. 90. )

FalaeontograpMca. Beitrge zur Naturgeschichte der

Vorzeit. Herausgegeben vom Prof. Karl A. v. Zittel.

Unter Mitwirkung von W. Benecke, E. Beyrich, Frei-

berrn v. Fritsch, M. Neumayr und Ferd. Rmer als Ver-

tretern der Deutscheu geologischen Gesellschaft. 32. Bd.

6 Lieferungen, gr. 4. (1. Lieferung 73 S. mit 7 Tafeln

und 7 Blttern Erklrungen.) Stuttgart 1885, Schweizer-

bart, n. 60.

Bohweder, Gymnasiallehrer J.
,

die Vgel Schleswig-
Holsteins und ihre Verbreitung in der Provinz, nebst

einer graphischen Darstellung ihrer Zug- und Brutver-

liltnisse. gr. 4. (24 S.) Husum 1876. (Berlin, Schleier-

macher.) baar n. 2. 50

Russ, Dr. Karl, die fremdlndischen Stubenvgel, ihre

Naturgeschichte, Pflege und Zucht. 4. Band; Lehrbuch
der Stubenvogel pflege, -Abrichtung und -Zucht. 6. Liefe-

runtr. ar. 8. (S. 545 bis 656.) Magdeburg 1885, Creutz.

(a) n. 3.

Schenkung, Karl, die deutsche Kferwelt. Allgemeine
Xat Urgeschichte der Kfer Deutschlands, sowie ein prak-
tischer Wegweiser, die deutschen Kfer leicht und sicher

bestimmen zu lernen. 2. bis 7. Lieferung, gr. 8. (S. 49

bis 304 mit 13 Chromolith.) Leipzig 1885, Leiner.

n. 1. 25

Sorhagen, Ludwig, die Kleinschmetterlinge der Mark

Brandenburg und einiger angrenzender Landschaften.

Mit besonderer Bercksichtigung der Berliner Arten,

gr. 8. (X, 367 S.) Berlin, Friedluder & Sohn. n. 6.

Toula, Prof. Frz., und Assistent. Job. A. Kail, ber einen

Krokodilschdel aus den Tertirablagerungen von Eggen-
burg in Niedersterreich. Eine palontologische Studie.

(Mit 3 lith. Tafeln und 3 Textillustrationen.) (Aus:
Denkschrift der kaiserl. Akademie der Wissenschaften.")

Imp.-4. (60 S.) Wien 1885, Gerold's Sohn in Comm.
n. 5. 20

7. Botanik und Landwirthschaft.

Eisenberg, Dr. James, bacteriologische Diagnostik. Hlfs-
tabellen beim praktischen Arbeiten, hoch 4. (XII S.

und 33 Tab.) Hamburg 1886, Voss. cart. n. 5.

Flckiger, F. A., der pharinuceutische Unterricht in

Deutschland. [Aus: Archiv der Pharmacie."] gr. 8.

(III, 65 S.) Halle, Buchh. d. Waisenhauses. n. 1. 60

Frster's, Carl Frdr. ,
Handbuch der Cacteenkunde in

ihrem ganzen Umfange, nach dem gegenwrtigen Stande
der Wissenschaft bearbeitet und durch die seit 1846 be-

grndeten Gattungen und neu eingefhrten Arten ver-

mehrt von Gen.-Secr. Thdr. Rmpler. Durch 150 Holz-

schnitte illustr. 2. gnzlich umgearb. Aufl. 5. bis 16.

(Schluss-)Lfg. gr. 8. (S. 257 bis 1029.) Leipzig, Whler.
in. 2.

Hoffmann, Lehrbuch der praktischen Pflanzenkunde.
3; Aufl. 3. bis 10. Lfg. Fol. (IX bis XXXII u. S. 9

bis 36 mit 24 color. Steintaf.) Stuttgart ,
Hoffmann's

Verlag. . 90

Jahresbericht ber die Fortschritte auf dem Gesatnmt-

gebiete der Agricultur-Chemie. Neue Folge. VII. (Das
Jahr 1884.) Unter Mitwirkung von Dr. P. Degener,
Prof. Dirig. Dr. Th. Dietrich, Dirig. Dr. E. A. Grete etc.

herausgegeben von Prof. Dr. A. Hilger. [Der ganzen
Reihe 27. Jahrg.] gr. 8. (XXIX, 757 S.) Berlin, Parey.

n. 25.

Khler's Medicinal- Pflanzen in naturgetreuen Abbildun-

gen mit kurz erklrendem Texte. Atlas zur Pharma-
copoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica,

hungarica, rossica, suecica, British pharmacopoeia, Neder-
landsche Apotheek ,

zum Codex medieamentarius , sowie
zur Pharmacopoeia of the United States of America.

[In 2 Abthlgn.J I. Die officiuellen Fflanzen von G. Pabst
unter Mitwirkung von Dr. Fritz Eisner. 14. bis 16. Lfg.
gr. 4. ( 4 Chromolith. mit 4 his 6 Bl. Text.) Gera,
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Ein vernderliches Naturmaass.

Von J. Plassmann in Warendorf.

(Original mittheilung.)

In der Mechanik nimmt man die mittlere Secunde
als Zeiteinheit an. Es ist interessant, zu bemerken,
dass dieses Maass nicht als ein absolutes bezeichnet

werden kann, weil es gewissen kleinen Vernderungen
unterliegt. Diese Thatsache scheint den meisten

Physikern unbekannt zu sein; wir haben wenigstens
die Angabe derselben in der Literatur nicht vorfinden

knnen*). Hauptschlich sind es drei kleine Aende-

rungen, die hier in Betracht kommen. Von denselben

steht eine unzweifelhaft fest, whrend die zweite

sammt der dritten aus einer von manchen Astronomen

angenommenen Hypothese sich ergiebt. Fangen wir

mit der sicheren Thatsache an.

Die Schnelligkeit des Vorrckens der Nachtgleichen
auf der Ekliptik ist kleinen Aenderungen unterworfen,
die mit der Zeit zu grsseren sich anhufen. Hier-

aus geht hervor, dass, obgleich die Lnge des s i d e r i -

scheu Jahres oder der mittleren Umlaufszeit der

Erde wegen der Unvernderlichkeit der grossen Bahn-

axe sich bestndig gleichbleibt, dennoch die des tro-

p i s c h e n oder brgerlichen Jahres, welches von einem

Zusammentreffen des Frhlingspunktes mit der in

mittlerer Bewegung gedachten Erde bis zum nchsten
Zusammentreffen dieser Punkte auf der Ekliptik ge-
rechnet wird, in etwas vernderlich sein muss. Diese

Lnge betrgt aber (vergl. Brnuow, Sphrische
Astronomie, S. 131):

365 <, 5 ,

'48'"46,42
s

0,00595
S
(Y 1800),

*) Nur die zweite der unten besprochenen Aenderun-

gen finden wir in einer Programm-Abhandlung angedeutet,
aber nicht numerisch entwickelt.

wo t die laufende Jahreszahl ist. Die jhrliche Varia-

tion knnen wir auch in Bruchtheilen des mittleren

Tages ausdrcken und sie betrgt dann im gegen-

wrtigen Jahrhundert: 0,000 000 6887.

Es ist bekannt, dass die oben gegebene Jahres-

lnge, die wir auf 365,24 abrunden wollen, die An-
zahl der mittleren Tage im tropischen Jahre an-

giebt, wogegen die der Stern tage oder der wahren

Axeudrehungen der Erde, genau eins mehr, also,

ebenfalls abgekrzt, 366,24 ausmacht. Es giebt also

der Quotient 366,24 : 365,24 das Verhltniss des

mittleren Tages zum Sterntage und damit auch das

der mittleren Secunde, oder der physikalischen Zeit-

einheit, zur Sternsecunde an; aus dem oben Gesagten

folgt das interessante Resultat, dass dieses Verhlt-

niss vernderlich ist. Um die Abhngigkeit dieser

Vernderung von kleinen Vernderungen der Jahres-

luge zu sehen, setzen wir

(X + 1) : x =/0),

f{x) = - 1 :**

Die jhrliche Aenderung unserer Ver-

betrgt daher im gegenwrtigen Jahr-

sich ergiebt.

hltnisszahl

hundert:

(1) -|-O,00OOOOOG887:365,24 2 = 0,000000000000 516.

Um die letztere Grsse nimmt daher, wenn man
die Sternsecunde als ein festes Maass ansieht, die

mittlere Secunde jhrlich zu, so dass sie im Jahr-

hundert um ein Zwanzigtausendmillioutel anwchst.
Wie aber, wenn auch die Sternsecunde vernderlich ist?

Ans einer Acceleratiou in der Mondbewegung,
die aus der Theorie des Himmelskrpers nicht zu er-

klren ist, haben Adams und Delaunay auf eine

langsame Verzgerung der Rotationsgeschwindigkeit
der Erde geschlossen, deren nothwendige Folge jenes
scheinbare Vorlaufen des Mondes sei. Mau glaubt
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in der Reibung der von Osten nach Westen ber

unseren Planeten sich bewegenden Fluthwelle eine

Kraft gefunden zu haben, die stark genug ist, um den

aus der scnlaren Abkhlung und Zusamruenziehung

folgenden Zuwachs an Winkelgeschwindigkeit nicht

nur aufzuheben
, sondern sogar in eine Abnahme zu

verwandeln*).
Nimmt man auf Grund der D el au n ay' sehen

Hypothese ,
ber deren Richtigkeit zu streiten hier

nicht der Ort ist, ein Zurckbleiben unserer Zeit-

rechnung um 10 mittlere Secunden im gegenwrtigen
Jahrhundert an (vergl. S. 88 von Engelmann's
Uebersetzung der Newcomb' sehen Astronomie), so

kann man die Zunahme der Lnge der Zeiteinheit in

folgender Weise berechnen. Man hat

log d. Lnge d. trop. Jahr, in mittl. Tagen = 2,56258

% 86 400 =4,93651
.

log der Jahreslnge in mittl. Secunden = 7,49909.

Es mge nun der Numerus des letzten Logarithmus
mit n bezeichnet und weiterhin angenommen werden,

dass zu Anfang dieses Jahrhunderts die mittlere Se-

cuude einen gewissen als Einheit dienenden Werth

gehabt habe; von da ab sei jede Secunde um eine

sehr kleine Grsse h der vorhergehenden berlegen

gewesen. Dann ist dem oben Gesagten zufolge der

Zeitverlust im ganzen Jahrhundert:

10 000 v 2 ... 2
10 h. also h =

1000 m 3

Nimmt nun, wie angenommen, jede neue Secunde

um die Grsse h zu, so ist die letzte Secunde eines

o

Jahres um lin oder um -^^ lnger als die erste.

Man hat:

(2)

1000 n

log 2 = 20,30103 20

log 1000 = 10,49909

loghn = 9,80194 20;

hn = 0,000 000 000 063 378.

Wie man sieht, ist dieser Zuwachs der Secunde be-

deutend grsser als der bei (1) angegebene.
Noch eine dritte Aenderung ergiebt sich, und zwar

wieder aus der Hypothese von Adams und Delauuay.
Mit der Zunahme der Grsse des mittleren Tages ist

offenbar eine Abnahme derjenigen Zahl verbunden,
welche angiebt, wie viel mittlere Tage das tropische
Jahr hat, also eine Verminderung der Grsse 365,24 . . .

Nennt man die Secunde, wie sie zu Anfang eines be-

stimmten Jahres gilt, die absolute Secunde, und

hat dieses Jahr die Lnge von n absoluten Secunden,
so sind das, mit Vernachlssigung eines sehr kleinen

Gliedes, n 7jm2
/2 laufende Secunden, wie die Beob-

achtung sie giebt. Dagegen hatte das vorhergehende
Jahr n -4- hn-/2 laufende Secunden; und weil die

Aenderung in unserem Jahrhundert als gleichmssig
verlaufend anzusehen ist, so sieht man, dass, wenn

*) Kleiber und v. Oppolzer fhren die.Verzgerunf]
theilweise auf den Herabsturz von Meteoriten zurck.

auch die tropischen Jahre absolut gleiche Lngen
htten, dennoch ein jedes um Im'2 laufende Secunden

krzer als das vorige beobachtet wrde. Uebrigens
ist diese Aenderung nicht etwa in der zu Anfang an-

gefhrten jhrlichen Variation der Jahreslnge mit

enthalten; denn die letztere folgt aus den Prucessions-

ausdrcken
,

die La Place unter Annahme einer

constanten Rotationsgeschwindigkeit unmittelbar aus

der Theorie der Erde abgeleitet hat*). Da nun hii" =
0,002 aus unseren Formeln sich ergiebt, und die nach

La Place berechnete Variation 0,00595 Secunden

betrgt, so kommt zu derselben noch eine in gleichem
Sinne wirkende, die aber etwa dreimal kleiner ist;

dieselbe ergiebt daher unter Benutzung des Differential-

quotienten auch eine Zunahme der mittleren Secunde,
die ziemlich genau den dritten Theil der unter (1)

gegebenen ausmacht, nmlich:

(3) 0,0000 0000 0000 173.

Die drei berechneten Vernderungen drfen wir

einfach addiren
, weil ihre Quadrate und Producte

recht klein sind. Es ist

0,0000 0000 0000 516
4- 0,0000 0000 0063 378

+ 0,0000 0000 0000 173

= 0,0000 0000 0064 067;

64 x 15 625 = 1000000
da

ist, so betrgt der mittlere jhrliche Zuwachs der

mittleren Secunde in unserem Jahrhundert etwa

1 : 15 625 000 000,

immer die Richtigkeit von Delaunay's Meinung

vorausgesetzt. Will man daher ein absolut richtiges

Zeitmaass haben, so darf man nicht die mittlere Secunde

schlechthin, sondern nur die zu einer ganz bestimmten

Zeit gltige annehmen. Man wird in der Praxis des

sehr geringen Unterschiedes wegen in der Regel die

beobachtete vernderliche Secunde mit der absoluten

identificiren drfen. Doch ist zu bemerken , dass

z. B. schon die Constante der Schwerkraft, die ja dem

Quadrate der Zeit proportional ist, sich doppelt so

schnell ndert. Diese wichtige Grsse nimmt daher

im Jahrhundert um 0,0 000 000 128 ihres Werthes

zu; und da sie etwa 10 m betrgt, wird der Zuwachs

schon die 7. Decimale des Meters beeinflussen. Ohne

Zweifel wrde auch eine solche Aenderung nur durch

usserst sorgfltige und lange fortgesetzte Unter-

suchung sich feststellen lassen. Verwirft man

Delaunay's Hypothese, so bleibt nur die erste

Variation bestehen; die Aenderungen werden dann

124 mal kleiner.

Es versteht sich, dass die erste Aenderung nicht

ohne Weiteres fortluft, sondern in eine sehr lange

Periode eingeschlossen ist.

*) Auch der Prcessionswerth erleidet, wenn die

lebendige Kraft der rotirenden Erde sich vermindert, eine

usserst geringe Aenderung, von der wir hier abseilen

wollen.
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Gerhard Kr SS : Ueber innere Molecuiarbewe-

gung. (Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft,

Jahrg. XVIII, S. 2586.)

Mit dem L'egriffe innere Molecuiarbewegung"
bezeichnen wir bekanntlich alle Bewegungen , welche

die physikalischen Molekeln der Krper, sowie die

dieselben zusammensetzenden, chemischen Atome
durch eigene Schwingungen oder Drehungen aus-

fhren. Die innere Molecuiarbewegung wird unter-

schieden von der trauslatorischen Wrmebewegung,
welche besonders die Molekeln der Gase geradlinig

fortschreitend durch den Raum fhrt, und deren Ge-

setzmssigkeit durch die Principien der kinetischen

Gastheorie theoretisch ergrndet worden. Ueber die

Art jener inneren Molecuiarbewegung ist hingegen
noch sehr wenig bekannt; und doch wre es vom

Gesichtspunkte der allgemein gltigen Atomtheorie

von grosser Wichtigkeit zu wissen
, welche Stellung

resp. Bewegung zu einander die Atome in der Molekel

ausfhren, wie bestimmte Aenderungen der Atome

(der chemischen Zusammensetzung) die Bewegung der

ganzen Molekel beeinflussen.

Die Annahme, dass die Molekeln einer Substanz

berhaupt eine Bewegung besitzen
, hat sich durch

die Undulationstheorie des Lichtes als nothwendig

ergeben; denn erst durch diese Annahme haben wir

,
eine gengende Erklrung fr die verschiedenen Eigen-
schaften der Krper, welche bei ihrem Verhalten

gegen das Licht zu Tage treten, gefunden. Nach der

Undulationstheorie erfllt der Aether alle Rume
zwischen den Molekeln und Atomen der Krper und

wird durch die innere Bewegung der Krpermolekeln
gezwungen, sich in gleich schnellen und gleich grossen

Schwingungen zu bewegen , wie sie die Bewegungen
der Molekeln selbst ausfhren. Wenn wir daher die

Aetherschwingungen, welche in uns den Eindruck des

Lichtes hervorrufen, mittelst der Speetralanalyse unter-

suchen
,
drfen wir erwarten, auch Aufschluss zu er-

langen ber die Schnelligkeit und Grsse der inneren

Molecularbewegnngen ;
wenn auch nicht ber die Be-

wegungen, welche die einzelnen Atome in der Molekel

ausfhren, so doch die der Molekel im Ganzen. Aus
der Beobachtung der Wellenlngen, welche den durch

die Summe der inneren Bewegungen einer Molekel

erzeugten Lichtstrahlen zukommen und aus der Ge-

schwindigkeit des Lichtes lsst sich die Schwiugungs-
zahl, d. h. die Anzahl der Schwingungen, welche eine

Molekel durch die Bewegung all ihrer Theilchen in

einer Secunde aussendet, berechnen.

Da wegen der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen
in dem Emissions- wie in dem Absorptionsspectrum
von dem Studium aller in das Auge gelangender

Schwingungen kaum ein klarer Ueberblick ber die

sie beherrschenden Gesetzmssigkeiten zu erhoffen

war, hat sich Herr Kr ss zunchst darauf beschrnkt,
die intensivsten Bewegungen der Molekeln, die er als

Hauptschwingungen bezeichnet, zu studiren. Er

untersuchte, ob und eventuell in welcher gesetzmssi-

gen Weise die Geschwindigkeit der Hauptschwingun-
gen abhngig ist von der Zusammensetzung und der !

Constitution der Krper. Die experimentellen Illfs-

mittel, welche jetzt durch die quantitative Speetral-

analyse zur Verfgung stehen, gestatteten ferner die

Intensitten dieser Hauptschwingungen der Molekeln

verschiedener Verbindungen zu bestimmen und so ein

Bild zu gewinnen von dem Verhltniss der Amplituden
der Hauptschwingungen ihrer Molekeln zu einander.

Die inneren Molecularbewegnngen werden be-

herrscht erstens durch die zwischen den Molekeln

wirkenden physikalischen Molecularkrfte, zweitens

durch die Krfte, welche zwischen den Atomen einer

Molekel wirken, durch die Krfte, welche die chemi-

sche Constitution der Molekel bedingen. Da Herr

Kr ss den Einfluss der letzteren Krfte auf die

Molecuiarbewegung erforschen wollte, so musste er

die Krper unter gleichen physikalischen Bedingungen
des Aggregatzustandes, der Temperatur u. s. w. mit

einander vergleichen ;
ausserdem war das von den

Krpern ausgestrahlte Licht, das nur von den Bewe-

gungen der isolirten Atome Kunde giebt, ausge-

schlossen, und die Untersuchung musste sich auf die

Absorptionsspectra beschrnken.

Wie fr die Emissionsspectra gilt auch fr die

Absorptionsspectra die Gesetzmssigkeit, dass von

dem auffallenden Lichte nur diejenigen Strahlen ab-

sorbirt, nur diejenigen Schwingungen aus den Aether-

wellen seiner Umgebung vom Krper aufgenommen
werden, welche den Schwingungen seiner Molekeln

bei der herrschenden Temperatur entsprechen. Be-

stimmt man also die Wellenlnge desjenigen Licht-

strahles, welcher von einer in Lsung befindlichen

Substanz am strksten absorbirt wird, so kann man
die Anzahl derjenigen Schwingungen der in der

Flssigkeit befindlichen Molekeln berechnen
,
welche

die intensivsten, also die fr die Substanz charakteri-

stischsten sind. Herr Krss hat nun eine grssere
Anzahl von Bestimmungen der Duukelheitsmaxima in

den Absorptionsspectren organischer Verbindungen

ausgefhrt, und giebt in einer Tabelle fr eine ganze
Reihe von Indigo- und Fluorescei'n - Derivaten diese

Hauptschwingungen ihrer Molekeln in Chloroform, in

concentrirter Schwefelsure, in Wasser und in Alko-

hol an.

Aus den Zahlen, welche im Original zu vergleichen

sind, schliesst Herr Krss, dass die Molekeln einer

Verbindung um so weniger Ilauptschwinguugen in

einer Secunde ausfhren, je mehr Wasserstoffatome

in derselben substituirt sind. (So macht z. B. der

m -Methylindigo in der Secunde 482,5 Billionen

Schwingungen, der m-Oxymethylindigo 459,4, der

Monobromindigo 493,2, der Dibromindigo 479,4;

das Fluorescei'nkalium G05,3 ,
das Dibromfluorescein-

kalium 592,3, das Tetrabromfluoresce'inkalium 579,6.)

Diese Regel wird immer beobachtet, wenn Methyl,

Aethyl, Oxymethyl, die Carboxylgruppe oder Brom

in eine Verbindung eingefhrt wird; der Stickstoff

hingegen beschleunigt die Hauptschwingung, wenn

er in Form einer Amido- oder Nitrogruppe eingefhrt
wird. Herr Krss fasst seine Erfahrungen in folgen-

dem Satze zusammen: .,Die Abnahme oder Zunahme
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der Ilauptschwiugungen der Molekeln ist bei analoger

Ersetzung von Wasserstoff in denselben durch gleiche

Elemente oder Gruppen proportional der Anzahl der

substituirten Atome"; er will demselben nicht den

Werth unumstsslicher Gesetzmssigkeit beilegen;

gleichwohl resultirte er aus 45 empirisch erhaltenen

Werthen.

Durch weitere Untersuchungen will Herr Krss
das Verhltniss der Intensitten der Hauptschwin-

gungen der Molekeln verschiedener Krper festzu-

stellen versuchen.

Alois Geistbeck: Die Seen der deutschen

Alpen. (Mittheilungen des Vereins fr Erdkunde zu

Leipzig 1884.)

Eine vergleichende physikalische Limnigraphie

beabsichtigt der Verfasser dieser umfangreichen Ab-

handlung zu liefern, welche auch als besondere Schrift

bei Dunker & Humblot in Leipzig herausgekommen
ist. Um die noch schwankende Terminologie der

Hochgebirgsseen fester zu begrnden ,
wird die Ent-

stehung dieser Wasserbecken sorgfltig geprft, und

es lsst sich nachweisen , dass die Art des Gebirgs-

baues stets auch die Bildung gewisser Arten von Seen

begnstigt. Die Rolle der Erosion bei der Entstehung
von Mulden und Einsenkungen ist jedenfalls eine be-

deutende gewesen; was die glaciale Erosion anlangt,

so kann sich der Verfasser allerdings auf die Zustim-

mung zahlreicher Geographen und Geologen von ge-

achtetem Namen berufen , wogegen die gegen die

Hypothese formulierten physikalischen Bedenken un-

seres Wissens noch nicht entkrftet worden sind.

Nach Geistbeck haben wir es entweder mit echten

Felsenbecken zu thun, welche selbst wieder das Pro-

duet der Gletschererosion oder eines Einbruches sind

oder auch den Charakter von Relictenseen tragen,

oder mit Abdmmungsseen, die durch die Aufhufung
von Schuttmassen aus strmendem Gewsser hervor-

gingen.

Was ber die Tiefenverhltnisse zumal der bayeri-

schen und nordtyrolischen Seen mitgetheilt wird,

bertrifft an Genauigkeit, wie auch hinsichtlich der

Vollstndigkeit des benutzten Materials, weitaus alle

bishei'igen Angaben; auch begngt sich der Verfasser

nicht mit einer bloss statistischen Darstellung, son-

dern verwerthet seine Zahlen in einer Betrachtung,
die in dem Satze gipfelt: Die erodierenden Krfte

haben sich im Gebirge mehr in verticaler, im Flach-

lande mehr in horizontaler Richtung entfaltet. Die

Randseen des Vorlandes, wie sie namentlich das Salz-

kammergut erfllen, sind durch ihre Zugehrigkeit
zur Mornenlandschaft schon im Wesentlichen charak-

terisiert, wie denn fr alle grossen Seenzonen der Nord-

halbkugel ein Zusammenfallen des Seengebietes mit

der Driftregion zu coustatiren ist. Mornenseen"
im engeren Sinne sind die kleinen Tmpel und Weiher,

welche in bunter Flle durch die Territorien der

alten Inn-, Isar- und Loisachgletscher sich hindurch-

ziehen. Die Salzach bildet auch Flussseen".

Die zweite Abtheilung des Geistbeck' sehen

Essais beschftigt sich mit der Temperaturvertheilung
in den Seen, zu dereu allseitiger Beurtheilung sich

der Verfasser durch eine grosse Anzahl mhsamer Mes-

sungen selber die nthigen Daten verschafft hat. Die

Seen sind theils kalte (Walchensee, Wrmsee, Achen-

see
, Knigssee), theils warme (Staffelsee, Waginger-

see, Chiemsee, Ammeisee, Tegernsee, Kochelsee); die

erstgenannten zeichnen sich dadurch aus
, dass eine

relativ constante Temperatur sich ber einen ziemlich

grossen Raum ausdeht, nnd dass die Wrme mit der

Tiefe rasch abnimmt, wogegen bei den warmen Seen

die Abnahme mit der Tiefe eine sehr allmlige, die

Mitteltemperatur des Wassers eine von derjenigen

des Dichtigkeitsmaximums gewhnlich weit abwei-

chende ist. Natrlich wird auch die eventuelle Eis-

bedeckung des Sees von dessen Temperaturverhlt-
nissen erheblich beeinflusst; es giebt so eisfreie und

eisbildende Seen
;
zu den letzteren gehren alle kalten

und alle warmen Seen von grsserer Ausdehnung.
Schliesslich fallen noch einige Streiflichter auf das

interessante Capitel der Wasserfarbe und der Durch-

sichtigkeit. Bezglich des ersten Punktes folgt der

Verfasser mit Recht den zur Zeit noch nicht durch

Besseres ersetzten Forschungen von Beetz, Witt-
sfTein und Spring, die verschiedenen Diaphanitts-

grade erklrt er theils durch den Eiufluss der Tem-

peratur auf die Lichtverschluckung, theils durch die

Existenz suspendierter Festkrperchen. Unter allen

Umstnden verdient die Schrift die Bezeichnung eines

sehr werthvollen Beitrages zur Geophysik.
S. Gnther.

A. F. W. Schimper: Ueber Bildung und

Wanderung der Kohlehydrate in den
Laubblttern. (Botanische Zeitung, 43. Jahrg.,

1885, Nr. 47, 48, 49.)

Die chemischen Vorgnge in den assimilirenden

Pflanzentheilen sind trotz zahlloser Arbeiten in dieser

Richtung noch in vielen Punkten der experimentellen

Untersuchung fhig und bedrftig, denn unsere An-

schauungen ber dieselben beruhen noch zum grossen

Theile auf Annahmen. Selbst der fast allgemein

aeeeptirte Satz, dass die in den Blttern gebildete

Strke in Zucker umgewandelt werde und in dieser

Form wandere, ist noch nicht endgltig nachgewiesen;

noch weniger sind es die feineren, nur mit Hlfe des

Mikroskopes festzustellenden Vorgnge bei der Assi-

milation und der Stoffwanderung. Diesen letzteren

ganz besonders war die Untersuchung des Herrn

S chim per gewidmet, ber welche nachstehend be-

richtet werden soll.

Fr die mikroskopische Feststellung der feineren

Vorgnge bei der Stoffwanderung und Assimilation

war die von Herrn v. Sachs zum Nachweise der Strke

eingefhrte Jodprobe" (Kochen in Wasser, Ausziehen

mit Alkohol und Behandeln mit starker alkoholischer

Jodtinctur) nicht ausreichend. Sie wurde in der Weise

modificirt, dass die mit Alkohol ausgezogenen Bltter

in einer Lsung von Jod in wsserigem Chloralhydrat
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12 bis 24 Stunden liegen blieben; in dieser Form er-

gab die Chloraljodprobe" fr die mikroskopische

Untersuchung sehr befriedigende Resultate.

Wurden Pflanzen (zu den ersten Versuchen wurde

wegen der dnnen Beschaffenheit ihrer Bltter Impa-
tiens parviflora gewhlt) verdunkelt, nachdem einige

Bltter der Lnge nach, unter Schonung der Mittel-

rippen, durchschnitten waren, so dass die grssere
Hlfte an der Pflanze blieb und die kleinere von ihr

losgelst war, so war am nchsten Tage die Strke-

menge in beiden Hlften bedeutend vermindert; die

schon anfangs deutliche Zuckerreaction war in der

Hlfte an der Pflanze dieselbe geblieben, whrend sie

in der abgetrennten Hlfte bedeutend auffallender

geworden. Der gleiche Vorgang wurde fortschreitend

in den folgenden Tagen beobachtet uud somit der

Beweis gefhrt, dass das Lsungsproduct der Strke

in den Blttern von Impatiens Glycose ist, welche von

da in den Blattstiel und den Stamm wandert.

Es lag die Vermuthung nahe, dass diese Umwand-

lung der Strke in Glycose auf die Einwirkung eines

diastatischen Fermentes zurckzufhren sei
;

dies

wurde durch den Versuch besttigt, denn es konnte

in den Blttern von Impatiens ein strkelsendes

Ferment direct nachgewiesen werden.

Dass der Zucker die Form der Kohlehydrate sei,

.in welcher diese sich von ihren Bildungssttten nach

den Verbrauchsorten bewegen, wurde von manchen

Forschern bezweifelt , weil er durch die Plasmahute

nicht diosmiren knne; zuckerhaltige Pflanzentheile

geben nmlich keinen Zucker an Wasser ab. Herr

Bhm hat jedoch jngst durch den Versuch fest-

gestellt, dass entstrkte Bltter, auf Zuckerlsnng ge-

legt, nach 24 Stunden strkehaltig werden, und Herr

Schiin per sah zuckerfreie Impatiens -Bltter, nach-

dem sie einige Stunden auf 3 procentiger Zuckerlsung

gelegen, die Fehlin g'sche Reaction ergeben; hieraus

musste geschlossen werden, dass der Zucker wohl im

Stande sei, durch die Zellhute zu diffundiren. Trotz-

dem giebt es triftige Grnde fr die Annahme, dass

der Zucker in den Impatiens-Blttern nicht der eigent-

lich wandernde Stoff sei; denn er wurde in den Nerven

in viel grsserer Menge angetroffen als in den Meso-

phyllzellen und war in ersteren noch reichlich vor-

handen, nachdem letztere keine Zuckerreaction mehr

gaben. Eine solche ungleiche Vertheilung des wan-

dernden Stoffes wre unmglich, wenn die Wanderung
auf Diffusionsvorgngen beruhte. Die Glycose stellt

somit wahrscheinlich nur das letzte nachweisbare Glied

in der Reihe der Umwandlungen der Kohlehydrate

dar, whrend das eigentlich wandernde Kohlehydrat
noch unbekannt ist.

MitHlfe der Chloraljodprobe und der Fehling'-
schen Lsung hat Herr Schimper unter dem Mikro-

skope die Wanderung der Assimilate fast von Zelle

zu Zelle verfolgen knnen. Eine detaillirte Schilde-

rung dieser Vorgnge wrde die Grenzen des Refe-

rates berschreiten; es kann hier dieser Process nur

im Allgemeinen geschildert werden. Zum Verstnd-

nisse desselben muss vorausgeschickt werden, dass

der Hauptnerv des Impatiens -Blattes aus einer peri-

pherischen Lage lang gestreckter, Chlorophyll- und

strkearmer Zellen besteht und aus mehreren Gefss-

bndeln, die nach oben zu einem einzigen Strange

verschmelzen. Die strkeren Seitennerven wieder-

holen die Structur des Hauptnerven in kleinerem

Maassstabe und die dnnsten Auszweiguugeu bestehen

aus wenigen Gefss- und Siebelementen, welche von

einer Scheide langgestreckter Zellen umgeben sind,

die sich weniger auffallend von den Mesophyllzelleu

unterscheiden als die entsprechenden Zellen der

strkeren Nerven. Diese Schicht lauggestreckter

Zellen bezeichnet Herr Schimper als die Leit-

scheide", welche berall das Gefssbndelsystem vom

Mesophyll trennt.

Unter normalen Verhltnissen befindet sich Strke

reichlich im ganzen Mesophyll und in der Strke-

schicht, welche die Hauptnerven an der Bastseite be-

kleidet; etwas weniger Strke ist in der Leitscheide

der dnnsten Nerven ,
viel weniger in der der dicke-

ren Nerven vorhanden. Nach 24 stndiger Verdunke-

lung sind die vorher strkehaltigen Leitscheiden

durchweg strkefrei, und das Gleiche gilt von den an

die Scheide direct grenzenden Mesophyllzellen, wh-
rend in grsserer Entfernung vom Bndelsysteme der

Strkegehalt der Zellen kaum abgenommen hat. Bei

lngerer Verdunkelung verschwindet die Strke

berall.

Der geringe Gehalt der Leitscheide der Haupt-
nerven an Strke, obwohl in ihnen viel Zucker vor-

handen ist, spricht dafr, dass die Chlorophyllkrner
der Leitscheide nur in geringem Grade die Fhigkeit
der Strkebildung besitzen. Whrend der Verdunke-

lung werden zunchst die Assimilate in den Zellen

der Leitscheide abgeleitet; der Zucker verschwindet

erst nach dem gnzlichen Auflsen der Strke, und

zwar zuerst aus dem Mesophyll und den kleinsten

Nerven, spter aus den Seitennerven und zuletzt aus

dem Hauptnerven, und zwar im letzteren fortschreitend

von oben nach unten. Der Strom der Assimilate be-

wegt sich aber, wenigstens der Hauptsache nach,

in der Leitscheide, nicht im Gefssbndel. Von den

Beweisen, die Herr Schimper fr diesen Satz bei-

bringt, sei hier nur erwhnt, dass whrend der Ent-

leerung der Zucker sich reichlich in den Zellen der

Scheide und nur in Spuren im Gefssbndel und in

der Strkeschicht nachweisen lsst. Fr diese Func-

tion sind die Zellen der Leitscheide besonders aus-

gestattet ;
durch Versuche zeigt Herr Schimper,

dass sie eine viel grssere Anziehungskraft fr gelste

Kohlehydrate besitzen als die Mesophyllzellen.

Bei dem mikrochemischen Verfolgen der hier fr

Impatiens geschilderten Vorgnge der Wanderung der

Assimilate in anderen Blttern gestalten sich die

Verhltnisse abweichend, und man erhlt andere

Bilder bei denjenigen Pflanzen, in denen die Strke-

rckbildung mit solcher Energie stattfindet, dass die

wandernde Glycose in allen Zellen, die sie passirt,

zeitweise wieder in Strke umgewandelt wird. In

erhhtem Maasse findet dies statt, wo eine natrliche
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oder experimentell herbeigefhrte, knstliche Stauung
der Stoffwanderung eingetreten. Herr Schimper
schildert diese Verhltnisse sehr eingehend an dem

Blatte von Hydrocharis morsus-ranae.

Nachdem durch mehrere Experimente nach-

gewiesen worden, dass die Milchrhren an der Leitung
der Kohlehydrate sich nicht betheiligen, wendet sich

die Abhandlung in ihrem zweiten Theile der Frage
nach der Bildung der Kohlehydrate in den Laub-

blttern zu.

Bei den Untersuchungen, deren Resultate im Vor-

stehenden kurz wiedergegeben sind, hatte sich gezeigt,

dass die Bltter der Hydrocharis reicher an Strke,
aber bedeutend rmer an Glycose sind als diejenigen
von Impatiens; diese waren wiederum strkereicher

als z. B. die Bltter von Euphorbia Lathyris, welche

dafr einen viel grsseren Gehalt an Glycose besassen
;

Iris germanica zeigte nur ausnahmsweise sehr kleine

Strkekrner, dagegen viel mehr Glycose als E. La-

thyris, und dasselbe gilt von vielen Liliaceen und

Ophrydeen ,
die in der Natur keine Strke bei der

Assimilation erzeugen. Man sieht demnach, dass die

Menge der Glycose derjenigen der Strke umgekehrt

proportional ist. Hieraus wird es wahrscheinlich,

dass sie fr die Pflanze die gleiche Bedeutung hat

wie die Strke. Fr Allium Cepa, wo Herr v. Sachs
eine grosse Menge Glycose gefunden, hatte dieser

Forscher es bereits ausgesprochen , dass dieselbe die

Strke vertrete.

Herr Schimper hat nun mit zuckerreicheu

Pflanzen hnliche Verdunkelungs-Versuche ausgefhrt,
wie sie vielfach mit den strkehaltigen angestellt

worden, und gefunden, dass bei Lichtentziehuug der

Zucker ebenso verschwinde, wie bei den strkehaltigen
Blttern die Strke. Er stellt daher den Satz auf,

dass in strkefreien, grnen Pflanzenth eilen

die Producte der Assimilation in Form von

Glycose vorbergehend angehuft werden,
um nachtrglich durch die Leitscheiden den Ver-

brauchsorten zugefhrt zu werden.

Es ist nun die Frage zu beantworten, warum in

gewissen Blttern Strke, in anderen Glycose bei der

Assimilation gebildet werde. Die nahe liegende Ver-

muthung, dass diese Differenz von der Anwesenheit

oder dem Fehlen eines diastatischen Fermentes ab-

hngen mge, ist durch die Untersuchung widerlegt
worden

;
es zeigte sich nmlich, dass strkefreie resp.

strkearme Bltter von Allium und Euphorbia kein

diastatisches Ferment enthielten, whrend es in den

strkereichen Blttern von Tropaeolum und anderen

relativ reichlich zugegen war. Hieraus folgt, dass

wenigstens bei gewissen Pflanzen die Glycose ohne
vorhergehendeStrk ebil dng im Assi in ila-

tionsprocesse entsteht.
Da die Anwesenheit resp. das Fehlen der Strke

in assimilirenden Pflanzentheilen nicht mit dem Ge-

halte an strkeumbildender Diastase zusammenhngt,
so giebt Herr Seh i mp er fr die hier vorkommenden

Unterschiede folgende Erklrung: Herr Bhm hat

gefunden, dass viele Gewchse, welche normal keine

Strke enthalten, solche reichlich erzengen, wenn sie

auf 20procentige Zuckerlsung gelegt werden (da-

gegen nicht auf verdnnter Lsung). In diesen Ge-

wchsen hat sich sehr reichlich Glycose gefunden,
welche nach Herrn Schimper 's Versuchen als Pro-

duet der Assimilation die Strke ersetzt; die Versuche

des Herrn Bhm knnen nun in der Weise erklrt

werden, dass die Chlorophyllkrner dieser Pflanzen

erst dann Strke erzeugen, wenn die Concentration

der sie umgebenden Glycoselsung ein bestimmtes

Maximum berschreitet.

Unter den strkefreien Pflanzen des Herrn Bhm
befindet sich auch Iris germanica, die bei der Assi-

milation meist nur Glycose bildet, ausnahmsweise

aber unter gnstigen Assimilationsbedingungen auch

Spuren von Strke. Werden diese Irisbltter auf

20proceutige Zuckerlsimg gelegt, oder assimiliren sie

in sehr kohlensurereicher Luft, so erzeugen sie sehr

reichlich Strke. Bei Iris ist demnach ebenfalls Be-

dingung der Strkebihlung, dass die Glycoselsung in

der Zelle eine bestimmte Concentration berschreite.

Die Gattung Euphorbia enthlt alle mglichen

Uebergnge von solchen, die viel Zucker, zu solchen,

die viel Strke enthalten. Da eine ungleiche Wirkung
von Diastase nicht die Ursache dieser Erscheinung

ist, so muss man entweder annehmen, dass bei diesen

Pflanzen auf derselben Stufe des Assimilationsprocesses,

je nach der Art oder je nach der Zelle, bald Glycose,

bald Strke gebildet werde; oder dass berall zuerst

Glycose erzeugt wird, welche nachher je nach den

Umstnden mehr oder weniger vollstndig in Strke

bergefhrt wird. Durch Versuche mit strkearmen

Pflanzen auf Zuckerlsungen bestimmter Concentration

(3 bis lOProc), durch Beobachtung der Strkebildung
bei anderen Euphorbien an den Stellen, wo Glycose

in grsserer Menge zugegen war, und durch andere

Grnde zeigt Herr Schimper, dass nur die zweite

Erklrung befriedigen kann
;
und er gelangt so zu

dem Schlsse, dass ebenso, wie bei den Liliaceen, den

Orchideen und bei Iris, auch bei den Euphorbiaceen

Glycose im Assimilationsproduct gebildet wird, und

dass, wo Strkekrner erzeugt werden : dieselben auf

Kosten dieser Glycose entstehen.

An einer Anzahl der verschiedenartigsten Gewchse
ist also erwiesen worden: 1) dass die Bildung der

Glycose in dem Assimilationsprocesse derjenigen der

Strke vorangehe; 2) dass die bei der Assimilation

entstehende Strke aus Glycose entsteht; 3) dass die

Strkebildung erst oberhalb einer bestimmten Con-

centration der in der Zelle erhaltenen Glycoselsung

eintritt, welche je nach der Art ungleich sein kann.

Die Objecte waren so mannigfach, dass es a priori

berechtigt erscheint, diese Ergebnisse auch auf andere

Pflanzen auszudehnen. Diese Verallgemeinerung wird

durch die Thatsache gesttzt, dass 1) Glycose bei

allen untersuchten grnen Pflanzen nachgewiesen
werden konnte, wobei strkereiche Organe stets zucker-

rmer waren als strkearme; 2) dass die Blattei',

welche unter gewhnlichen Umstnden bei der Assi-

milation Strke erzeugen, strkefrei gemacht, auch
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auf verdnntem Zuckerwasser (2 bis 3 Proc.) schon

in kurzer Zeit (24 Stunden) Strke erzeugen; wahrend

Bltter, die gewhnlich keine oder nur wenig Strke
bei der Assimilation bilden, nur auf concentrirter

Zuckcrlsung oder nach lngerer Zeit strkehaltig
werden.

Aus diesen Erscheinungen zieht Herr Sckimper
mit grsster Wahrscheinlichkeit den Schluss, dass

berall imAssimilatiousprocesse Glycose
gebildet wird, und dass die Strke aus dieser

Glycose entsteht, wenn die Menge derselben in

der Zelle ein bestimmtes, je nach der Art ungleiches

Maximum berschreitet.

Charles Morris: Ueber die Luft- (Schwimm-)
Blase der Fische. (Proceedings of the AcaJemy of

Natural Sciences of Philadelphia 1885, ]>. 124.)

Nach der allgemein verbreiteten Anschauung soll

der Werth der Schwimmblase fr die Fische darin

bestehen, dass sie mit Hlfe derselben leicht im

Wasser aufsteigen und sich senken knnen und sich

bei ihren Schwimmbewegungen im Gleichgewicht

halten
, eine Deutung ,

die in der Bezeichnung
Schwimmblase" ihren Ausdruck gefunden. Diese

Anschauung beruht aber im Wesentlichen auf einer

Hypothese und ist keineswegs durch Experimente

gesttzt. Wichtige Bedenken gegen diese Deutung
mssen jedoch die vielen Flle erwecken, in denen

die Blase so klein ist, dass sie fr derartige Zwecke

ganz nutzlos erscheint, oder in denen sie ganz fehlt

und die Thiere gleichwohl ganze ausgezeichnete

Schwimmer sind. Es wird durch diese Unbestndig-
keit des Vorkommens viel wahrscheinlicher, dass das

Organ gegenwrtig fr die Fische in ihrer jetzigen

Organisation von keiner wesentlichen Bedeutung ist,

dass es vielmehr der Rest ist einer Einrichtung, die

frher einer bestimmten Function vorgestanden, welche

nun berflssig geworden.
Die Schwimmblase bildet einen im Inneren des

Fisches liegenden Sack, der sich an der Rckenseite

des Thieres befindet und zuweilen durch einen offenen

Canal mit dem Verdauungscanal in Verbindung steht,

in den meisten Fllen aber eine abgeschlossene Hhle
darstellt. Der Sack ist reichlich mit Blutgefssen
verseben und enthlt bei den Ssswasserfischen fast

reinen Stickstoff, bei den Meeresfischen einen Ueber-

schuss an Sauerstoff. Zweifellos kann in den Fllen,

wo die Communication mit dem Verdauungscanal
offen ist, das Thier durch Compression und Aus-

dehnung des Sackes sein specifisches Gewicht ver-

ndern, und bald in die Hhe steigen, bald sich senken
;

ausserdem wird die Anwesenheit der Blase in der

Nhe des Rckens diesen stets nach oben gekehrt
erhalten und endlich mgen Verschiebungen der Luft

in der mehr oder weniger lang gestreckten Blase in

der Richtung von vorn nach hinten Lagenderungen
erzeugen.

Wenn diese Function der Schwimmblase jedoch
eine wesentliche wre, msste ihr Vorkommen ein

regelmssiges und allgemeines sein. Aber bei einer

ganzen wichtigen Ordnung der Fische, den Elasmo-

branchiern
,
fehlt sie ganz, und bei der Hauptgruppe

der Fische, den Teleosteern (Knochenfischen), ist ihr

Vorkommen das allerunregelmssigste. Bald ist sie

nach aussen offen
,
bald geschlossen ,

bei den einen

liegt sie an der Rcken-, bei anderen an der Bauch-

seite, bald ist sie in Kammern getheilt, bald nicht.

Und trotz der allergrssten Mannigfaltigkeit in

Gestalt, Grsse und Lage dieses Organes schwimmen
alle Fische sehr gut und auch die, welche keine

Schwimmblase haben
, sind in keiner Weise in ihren

Bewegungen beuachtheiligt.

Der Schluss, dass die Schwimmblase ein degene-
rirendes Organ sei, das theilweise noch fr bestimmte

Zwecke verwerthet werde, scheint aus diesen That-

sachen und aus der Analogie hnlicher Flle be-

rechtigt; es fragt sich nun, welches die frhere, ur-

sprngliche Bedeutung derselben gewesen.
Herr Morris ist der Meinung, dass die Schwimm-

blase ursprnglich ein Athmungsorgan gewesen. Da-
fr spreche schon die embryologische Thatsache, dass

bei allen Fischen, welche eine solche Blase besitzen,

die frheren Entwickelungsstadien des Embryo eine

offene Communication derselben mit dem Darmcanal

aufweisen, die erst spter in den meisten Fllen sich

schliesst. Dies weist nach unserer jetzigen An-

schauungsweise darauf hin, dass bei den Vorfahren

der jetzigen Fische die Luftblase stets mit der

Aussenwelt in Verbindung gestanden, und das Ein-

dringen von Luft mglich war. Das dichte Netz

von Blutgefssen an der Schwimmblase spricht gleich-

falls dafr, dass sie frher ein luftathmendes Organ

gewesen und die Function einer Lunge besessen.

Von den ltesten Wirbelthieren besitzen wir

gegenwrtig Reprsentanten in den Ganoiden und

Elasmobranchiern, und es ist interessant, dass von

diesen die Elasmobranchier keine Blase besitzen, weder

im Larven-, noch im erwachsenen Zustande, whrend
alle Ganoiden eine Schwimmblase haben mit einer

gut entwickelten, offenen Communication nach aussen

im erwachsenen Zustande; in der Unterordnung der

Dipnoi (Lungenfische) functionirt die Schwimmblase

sogar factisch als Lunge. Bei den Dipnoi und dem

Polypterus mndet auch, wie bei den Lungen der

hheren Thiere, der Luftcanal an der Bauchseite der

Speiserhre; bei Amia und Lepidosteus nimmt die

Blase sogar eine zellige Structur an und man sieht

diese Fische oft an der Oberflche des Wassers Luft

schnappen und Blasen ausstossen, wenn sie auch in

der Regel durch Kiemen athmen und nur unter Um-
stnden sich der eigenthmlichen Lunge bedienen,

besonders wenn das Wasser schlecht gelftet ist.

Es ist aus der Beschaffenheit der beiden jetzt

lebenden Reprsentanten der alten Fische wahr-

scheinlich, dass sie in zwei Ordnungen zerfielen, in

Elasmobranchier, welche nur durch Kiemen athmeteu,

und in Ganoiden, welche neben den Kiemen noch ein

supplementres Organ besassen, um gelegentlich Luft

zu athmen. Wahrscheinlich war dieser Unterschied

bedingt durch verschiedene Lebensweise, indem die
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Gauoideu schlecht gelftete Wasser bewohnten
,
wh-

rend die Elasmobranckier sich in klarem
,

reinem

Wasser aufhielten.

Whrend der devonischen und Silur-Zeiten waren,

wie bekannt, die Bedingungen fr die Existenz von

Laudthieren vorhanden, gleichwohl fehlten lange Zeit

Landsugethiere. Herr Morris hlt es fr wahr-

scheinlich, dass bei dem hierdurch veranlassten Reich-

thum des Landes an vegetabilischer und animalischer

Nahrung viele Fische zeitweise das Wasser verliessen,

um auf dem Lande Speise zu suchen, wie es manche

Fische noch jetzt thun und sogar Bume erklettern;

auf diesen Excursionen athmeten die Fische mittelst

ihrer Luftblasen, deren Entwickelung zum Athem-

organ freilich nicht durch diese gelegentlichen Be-

suche
,
sondern durch schlammige Beschaffenheit des

Wassers und durch theilweises Austrocknen der

Tmpel und Pftzen, in denen sie lebten, mit Noth-

wendigkeit herbeigefhrt war.

Herr Morris entwickelt weiter seine Anschauun-

gen von der Art, wie sich die Schwimmblase neben

den Riemen ausgebildet hat, indem er die embryo-

logischen Thatsachen zu Rathe zieht, und zeigt, wie

die mit Kiemen und Lungen athmenden Dipnoi, so

zu sagen mit Flossen versehene Batrachier, sich durch

Umbildung der Flossen in Fsse zu den eigentlichen

Batrachiern umgewandelt haben. Wegen dieser Hy-

pothesen sei hier auf die Originalmittheilung ver-

wiesen und zum Schluss nur nochmals hervorgehoben,

dass nach der Hypothese des Herrn Morris die

Schwimmblase der Fische die degenerirte Lunge der

alten Ganoiden, welche mit Kiemen und Lungen ge-

athmet haben, ist, und dass das degenerirte Organ

jetzt nur gelegentlich anderen Zwecken, und zwar zur

Erhaltung des Gleichgewichtes beim Schwimmen, dient.

Kleinere Mittheilungen.

H. C. Vogel : Spectrum des neuen Sterns bei x
1

Orionis. (Astron. Nachrichten Nr. 2704.)

Am 26. December konnte bei ausgezeichneter Luft

in Potsdam das Spectrum des neuen Sterns im Orion

gemessen werden. Wie es hufig bei sehr stark aus-

geprgten Spectren der Classe III a der Fall ist, hat man
bei Anwendung massiger Zerstreuung auch beim Spectrum
dieses Sterns auf den ersten Blick den Eindruck, als ob

das Spectrum mit einzelnen hellen Linien durchsetzt sei,

obgleich nur durch den Contrast von sehr dunklen Ban-

den und schmalen linienarmen Theilen des Spectrums

jener Eindruck hervorgebracht wird. Als Ergebnisse
der mit einem Spectralapparat vou mittlerer Zerstreuung

ausgefhrten Messungen sind nachstehend die Wellen-

lngen der Banden dieses Sterns wiedergegeben und da-

neben die entsprechenden Werthe des Sterns a Orionis

zum Vergleich augefhrt.
Nova a Orionis Nova u Orionis

1. 588,8 589,2 G. 515,3

2. 581,7 580,4 7. 496\8 496,1

3. 544,1 544,9 8. 494,4 494,7

4. 541,3 541,8 9. 475,1 475,1

5. 517,3 516,6
Das Spectrum des neuen Sterns zeigt hiernach keine

besonderen Abweichungen und ist zur Classe III a zu

rechnen.

Martin Krieg: Ueber den zeitlichen Verlauf der

galvanischen Polarisation. (Repertorium der

Physik 1886, Heft 1.)

In Anschluss an die in Nr. 2 dieser Zeitschrift ver-

ffentlichte Original
-
Mittheilung des Herrn Professor

Bernstein mgen hier Resultate von Versuchen Erwh-
nung finden, die in dem von diesem Herrn geleiteten

physiologischen Institute der Universitt Halle mit seiner

gtigen Erlaubniss von mir ausgefhrt wurden. Die

Versuche betreffen den Abfall der Polarisation nach dem
Oeffhen des polarisirenden Stromes und wurden mittelst

des Rheotoms von Bernstein augestellt, wobei man die

Polarisation bereits Vjoooo bis V'ooooo Secunde nach dem
Oeffnen beobachten kann, indem man den Hauptstrom
durch die Zersetzungszelle und eine Nebenschliessung
zu derselben leitet und zu gegebenen Zeiten den die

erstere enthaltenden Zweig ffnet. Auch wurde dabei

die elektromotorische Kraft nach der D u b o i s
' sehen

Compensationsmethode bestimmt, wobei als compensirende
Kette ein Noe'sches Thermoelement diente.

Nimmt man an, dass die Aenderung der Polarisation

dp
dt

ist,

mit der Zeit der Polarisation p selbst proportional

also j4 == "P oder =
-j-log( J,

wo px
die

Initialpolarisation ist, so kann man a die Abgleichungs-
constante nennen. Diese Constante ist der Reihe nach

kleiner bei Platinelektroden und concentrirten Lsungen
von: NaCl, Na2 S04 ,

K2 S04 , NaBr, KBr, KJ, CuS04 ,

FeS04 , Pb(C2 H3 0,)2
und NaJ, und zwar ist sie fr

NaCl = 477,52, Na"j = 48,48.

Beachtenswerth ist, dass in NaJ die Depolarisation
sehr langsam vor sich geht. Ferner ist fr:

NaCl

477,52

NaBr
189,86

407,71

KBr
183,62

K2 S04

396,65

KJ
104,30

KCl

386,17

CuS04

100,47

NaJ
48,49.

MnS0 4

281,32

FeS04

94,02

Pb(C 2 H3 2 )2

67,23

Die Zeit betrug etwa 2315,5 2388,5 . 10~7 Secunden.

Bemerkenswert!) ist der geringe Werth fr a bei NaJ.

Fr verschiedene Metalle ist ebenfalls die Depolari-
sation verschieden, und zwar berwiegt der Einfluss der-

selben den des Salzes. Im Allgemeinen ist die Depolari-
sation fr Aluminium am grssten, die fr Nickel und
Platin steht in der Mitte; fr Silber und Gold ist sie

am kleinsten.

Die Reihenfolge der Salze, welche bei verschiedenen

Elektroden der Abnahme von a entspricht, ist fr:

Ag: KCl, KBr, KJ; AI: KCl, KJ, KBr; Ni: KCl, KJ,
KBr; Pt: KCl, KBr, KJ. Sie ist also verschieden. Die

Werthe von fr eine Flssigkeit sind sehr verschieden,

so ist z. B. u fr KCl bei Elektroden von Au 51,76,

Ag 167,73, Ni 277,77, Pt 386,17, AI 1207,78.

Im geffneten Kreise nimmt die Polarisation fr
Gold und Silber langsam, fr Nickel schneller, fr Alu-

minium am schnellsten ab. In Lsungen von KCl und

KJ tritt bei letzterem nach V600 bis Vsoo Secunde sogar
eine Umkehr der Polarisation ein.

Auf die im Anschlsse hieran mit Pb(C2H3 2 )2 als

Elektrolyt und Bleiplatten als Elektroden ausgefhrten

Untersuchungen, die das Gebiet der Accumulatoren

streifen, werde ich spterhin zurckkommen.
M. Krg.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunsehweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Ueber Nebelbildung.

Von Robert v. Helmholtz.

(Original- Mittheilung.)

Der wesentlichste Unterschied zwischen Gasen

und Dmpfen besteht darin
,
dass erstere in beliebi-

gem Grade comprimirt werden knnen, ohne ihren

Aggregatzustand zu ndern, die Dmpfe dagegen
ber eine gewisse Maximalspannung hinaus keine

weitere Drucksteigeruug zulassen ,
sondern sich in

tropfbar flssiger Form niederschlagen. Dieser so-

genannte Sttigungsdruck hngt von der Temperatur
ab steigt mit derselben ist aber meist davon

unabhngig, ob noch Gase in demselben Rume zu-

gegen sind und ihrerseits Druck ausben oder nicht.

So kann man einem Quantum atmosphrischer Luft

Wasserdampf von so hoher Spannung beimengen, wie

sie gesttigter Dampf im Vadium bei derselben Tem-

peratur zeigen wrde. Wird aber entweder der

Druck des Dampfes noch weiter gesteigert, oder die

Temperatur des Gemenges herabgesetzt, so scheidet

sich flssiges Wasser aus und zwar meist in Form

von Nebeln.

Die in der Natur am hufigsten vorkommende

und im Laboratorium am leichtesten nachzuahmende

Veranlassung der Nebelbildung ist aber die soge-

nannte adiabatische Ausdehnung der feuchten

Luft, d. h. eine Ausdehnung, welche allein auf Kosten

des inneren Wrmevorrathes des Gases geschieht.

Hierbei wird der Wasserdampf einerseits abgekhlt,
andererseits nimmt aber auch sein Druck ab. Dies

sind zwei in Bezug auf die Nebelbildung sich ent-

gegen wirkende Ursachen. Jedoch ist es beim

Wasserdampf stets mglich, die Depression (so wollen

wir eine adiabatische Druckabnahme nennen) so

weit zu treiben
,

dass der Einfluss der Abkhlung
berwiegt und der Dampf sich trotz des verminder-

ten Druckes niederschlgt. Bei anderen Dmpfen,
z.B. dem Aether, muss man im Gegentheil Com-

pression und Erwrmung anwenden
,
um denselben

Zweck zu erreichen.

Die hufigste Form der Wassernebel, die Wolken,
entstehen wohl meistens auf die geschilderte Art,

indem feuchte Luft vom Erdboden in die Hhe steigt

und dabei eine der barometrischen Hhendifferenz

entsprechende adiabatische Druckabnahme erleidet.

Die Grsse derjenigen Depression, welche man
anwenden muss, um aus feuchter Luft gerade die

erste Spur von Nebel niederzuschlagen, hngt ab von

dem Sttigungsgrade oder der relativen Feuchtigkeit"

dieser Luft. Man kann letztere aus jeder Depression

sogar so genau berechnen, dass es mir gelang, auf

diese Weise die Spannkraft ungesttigter Dmpfe
(z. B. von Salzlsungen) genauer als durch directe

Messung zu ermitteln ').

Vollkommen gesttigte Luft, d. h. Luft, die so-

viel Wasserdampf enthlt, als bei der betreffenden

Temperatur berhaupt mglich ist, msste eigentlich

bei der kleinsten, ja bei einer unendlich kleinen

Depression schon Nebel ausscheiden. In der That

ist es wohl auch nicht zweifelhaft, dass die relativ

kleinen Depressionen von wenigen Millimetern, die in

den Witterungsprognosen eine so grosse Rolle spielen,

hufig die alleinige Veranlassung der starken Nebel

sind, wie sie in der Nhe der See oder an sonstigen

feuchten Orten auftreten. Andererseits haben mir

aber genauere Untersuchungen gezeigt, dass selbst

J
)

Untersuchungeu ber Dmpfe und Nebel, be-

sonders ber solche von Lsungen." Inaugural- Dissertation,

Berlin, 1H85.
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ganz gesttigte Luft doch immer eine endliche,
wenn auch kleine Depression braucht, um Nieder-

schlge entstehen zu lassen.

Dieselbe betrgt bei 20 C. etwa 10 mm Wasser-

druck oder 0,73 mm Quecksilber: d.h. um soviel muss

der Barometerdruck adiabatisch abnehmen
,

damit

aus gesttigter Luft Nebel entstehe. Der Dampf
wird durch diese Depression um '/20o seines Druckes

bersttigt. Es mag dies sehr wenig scheinen, ist

aber zu viel, um nur Beobachtungsfehlern zuge-

schrieben werden zu knnen. Auf die experimentelle

Begrndung kann ich hier nicht eingehen ,
doch will

ich versuchen, einige theoretische Ueberlegungen an-

zufhren, die geeignet scheinen, sowohl dieses Resul-

tat wie einige anderweitige Thatsachen von Interesse

zu erklren.

Nach den Anschauungen der Gastheorie ist der

Druck der Gase und Dmpfe dem Stosse der gegen
die Wnde fliegenden Molecle zuzuschreiben. Er

ist also propoi'tional der Anzahl der in der Zeitein-

heit die Oberflcheneinheit treffenden Theilchen. Der

Druck eines gesttigten Dampfes ist nun dadurch

definirt, dass in gleichen Zeiten gleich viel Theilchen

aus der Flssigkeit, aus der der Dampf sich ent-

wickelt, ein- und austreten. Also ist der Sttigungs-
druck auch proportional der Anzahl der pro Zeit- und

Oberflcheneinheit die Flssigkeit verlassenden Mole-

cle. Diese Anzahl ihrerseits muss offenbar desto

geringer sein, mit je strkeren Krften die Molecle

in der Flssigkeitsoberflche zurckgehalten werden.

Werden diese Krfte vermehrt, so treten weniger
Theilchen in den dampffrmigen Zustand ein, d. h. der

Sttigungsdruck nimmt ab. lieber Salzlsungen ist

also z. B. die Spannung kleiner als ber reinem

Wasser, weil bei jenen noch chemische Krfte zu den

gewhnlichen Cohsionskrften hinzukommen.

Liefert uns so der Dampfdruck gleichsam ein um-

gekehrtes Maass fr die in der Oberflche wirkenden

Krfte, so muss er offenbar auch von der Form der

Oberflche abhngen. Denn in stark gekrmmten
Flchen, z. B. in einer Spitze, ist jedes Theilchen von

viel weniger anderen Theilchen umgeben und zurck-

gehalten ,
als in einer ebenen oder gar coneaven

Flche. Daher werden convexe Flchen verhltniss-

mssig leichter verlassen werden knnen als coneave,

und es ist dem entsprechend bekannt, dass Elektricitt

vornehmlich aus Spitzen ausstrmt. Analog muss

auch der Sttigungsdruck ber convex gekrmmten
Flchen grsser sein

,
als der normale ber ebenen,

und dieser wiederum grsser als der ber coneaven.

Dieses Resultat wurde zuerst von Sir William
Thomson genauer theoretisch bewiesen. Fr uns

ergieot sich daraus die interessante Folgerung, dass

die Dampfspannung ber Nebelkugeln grsser ist,

als die normale gesttigte, dass also der Dampf um
einen gewissen Betrag bersttigt werden muss (ganz
wie wir es fanden), um Nebel zu bilden.

Es ergiebt sich aber ferner eine eigenthmliche

Schwierigkeit fr den Beginn der Nebelbildung.
Da nmlich dieNebelkgelchen scheinbar ausNichts

heranwachsen, so mssten sie zuerst so winzig klein,

also so ungeheuer stark gekrmmt sein, wie wir uns

etwa die Molecle selbst denken
,

so dass also eine

sehr grosse Uebersttigung des Dampfes nthig wre,
um sie entstehen zu lassen. Diese sehr grosse Ueber-

sttigung ist aber im Allgemeinen beim Beginn der

Nebelbildung nicht vorhanden. Wie ist dies zu

erklren ?

Die Antwort auf diese Frage gaben unbewusst

schon die interessanten Untersuchungen von Coulier
und Aitken. Dieselben haben nmlich constatirt,

dass die Nebelkugeln keineswegs aus Nichts auf-

gebaut werden, sondern im Gegentheil immer fester

oder flssiger Ansatzkerne bedrfen. Dieselben

werden ihnen geliefert durch den in der Atmosphre
stets vorhandenen, wenn auch unsichtbaren Staub.
Beweisen kann man diese Thatsache sehr leicht auf

folgende Weise: Zuerst reinigt, filtrirt man die Luft,

indem man sie durch einen dicken Pfropfen von reiner

Watte hindurchsaugt, oder sie in einem geschlosse-

nen Gefsse so lange stehen lsst, bis smmtlicher

Staub zu Boden gefallen ist, was aber viele Tage

lang dauern kann. Mengt man dann solche gereinigte

Luft mit ebenfalls filtrirtem Wasserdampfe, so findet

man, dass ein solches Gemenge absolut unfhig ist,

Nebel zu bilden !

Ich habe in gesttigter, filtrirter Luft Depressionen
bis zu Yj Atmosphre angewandt, wodurch zehnfache

Uebersttigung des Dampfes eintreten musste, ohne
dass sich eine Spur von Nebeln zeigte. Es fehlen die

Flchen
, auf denen das erste flssige Wasser sich

niederschlagen kann, daher entsteht berhaupt kein

Niederschlag. Ist freilich erst irgendwo ein Nebel-

kgelchen gebildet, so wchst dasselbe schnell und

pltzlich zur Grsse eines Regentropfens an. Analoge

Erscheinungen sind brigens schon bei anderen Aggre-

gatnderungen bekannt, z. B. kann das Kochen des

Wassers dadurch sehr verzgert werden
,
dass man

sorgfltig Gefsswnde und Wasser von jedem frem-

den Gastheilchen befreit. Auch war eine mgliche

Uebersttigung des Dampfes theoretisch schon ver-

muthet worden, ehe sie Aitken auf die angegebene
Art experimentell bewies.

Umgekehrt zeigt nun die Existenz von Wolken,
dass berall in der Atmosphre Staub schweben

muss, wodurch Tyndall's Vermuthung, dass die

Himmelsblue durch Diffraction des Lichtes an solchen

kleinen, festen Theilchen herrhre, viel an Wahr-

scheinlichkeit gewinnt. Freilich wissen wir noch

wenig ber die Natur dieses Staubes , der jedenfalls

sehr fein sein muss. Coulier und Aitken er-

zeugten solchen nebelbildenden Staub auf mancher-

lei merkwrdige Weise. Z. B. bewiesen sie, dass ein

glhender Platindraht, ja sogar glhendes Glas, die

Luft activ", d. h. nebelbildend macht, was ein Ver-

dampfen resp. Abschleudern von Platin- und Glas-

theilchen beweisen wrde. Sehr wirksame Staub-

erzeuger sind ferner brennender Schwefel
, Tabaks-

und anderer Rauch
,
ferner Salze, die in der Luft fein

vertheilt sind, wie z. B. Salmiaknebel, der durch Zu-
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samnunbriugcn von Ammoniak- und Salzsuredmpfen
entsteht. Uebrigens fand ich die bemcrkenswcrthe

Thatsache, dass auch die Salmiaknebel ihrerseits An-

satzkerne zu ihrer Bildung bedrfen!

Nebel, der sich ber den zuletzt genannten Stauh-

arten bildet, unterscheidet sich in einer wesentlichen

Eigenschaft von dem gewhnlichen. Er erhlt sich

nmlich auch dann, wenn die Luft nicht mehr voll-

stndig gesttigt ist, weshalb ich ihn permanenten"
Nebel nennen mchte. Der Grund seines Bestehens

ist leicht einzusehen, wenn man bedenkt, dass in die-

sen Fllen noch chemische Krfte zwischen dem

niedergeschlagenen Wasser und den Kernen, den

Salzen, wirken und ein Wiederverdampfen verhindern.

Dmpfe von verschiedenen Suren
,

z. B. schwefliger

und Schwefelsure, erzeugen auch permanente Nebel.

Die Hartnckigkeit und Dichte der Nebel in grossen

Stdten mit vielen rauch- und sureerzeugenden
Feuersttten wird hierdurch verstndlich. Man sieht,

wie die Beobachtung der Nebelbildung unter Um-
stnden auch fr das praktische Leben von Interesse

sein kann.

G. Ktschau: Studien ber Flssigkeits-
bewegungen. (Dissertation. Halle a. S.

, 1885,

Annalen der Physik, N. F., XXVI, S. 530.)

Lsst man aus einer engen Oeffnung in der Wand
eines Wasserreservoirs Flssigkeit ausstrmen

,
so

bildet dieselbe einen Strahl, welcher sich in einiger

Entfernung von der Oeffnung in Tropfen auflst.

Stellt man einem Wasserstrahl einen festen Krper
von kleinen Dimensionen und mit glatter Oberflche

entgegen ,
oder lsst man zwei verschiedene Strahlen

sich kreuzen oder gegen einander stossen
,

so beob-

achtet man oft eigeuthmlicke, dnne Wasserlamellen

von sehr schnen Formen.

Diese und hnliche Erscheinungen wurden vor

lngerer Zeit von Savart und von Magnus unter-

sucht. Sie gehren zu einer Gruppe von Flssigkeits-

bewegungen, welche Herr von Helmholtz als dis-

continuirliche" bezeichnet hat, weil bei denselben

schnell bewegte Flssigkeitstheile (des Strahls) un-

mittelbar an ruhende (die umgebende Luft) angrenzen.
Es lag die Frage nahe, ob hnliche Erscheinun-

gen auch eintreten, wenn die Flssigkeit nicht in

Luft, sondern in die gleichartige, ruhende Flssigkeit
strmt. Man muss erwarten

, dass in diesem Falle

die Reibung der Flssigkeitstheile gegen einander,

welche jedenfalls grsser ist, als die Reibung be-

wegten Wassers gegen Luft
,
Modifikationen solcher

Bewegungen veranlasst.

Beobachtungen zur Beantwortung dieser Frage
wurden im Jahre 1878 von A. Oberbeck auge-
stellt. Derselbe Hess Wasser, welches durch eine

sehr kleine Quantitt eines Anilinfarbstoffes roth

gefrbt war, durch eine Rhrenleitung in ein grsseres
Gefss mit ungefrbtem Wasser einfliessen. Eine

Mischung der beiden Flssigkeiten erfolgte nur lang-

sam, so dass man die Bewegungserscheinungen deut-

lich verfolgen konnte. War die Geschwindigkeit der

Fig. 1.

bewegten Flssigkeit klein, so entstanden auffallend

schne und zarte Strmungsgebilde ,
die zwar auch

noch den allgemeinen Charakter der Strahlen deut-

lich zeigten ,
an ihrem vorderen Ende aber eigeu-

thmliche Formen annahmen

(vergl. Fig. 1), welche die Ent-

stehung von Wirbelbewegun-

gen
i:

anzeigten.

An diese Abhandlung schliessen

sich die Untersuchungen des

Herrn Ktschau an. Derselbe

benutzte eine Versuchsanordnung,
welche der oben beschriebenen

sehr hnlich war. Zunchst
wurde die Frage behandelt, wel-

chen Einfluss feste, in der ru-

henden Flssigkeit dem Strahle

entgegengestellte Krper auf den

Verlauf desselben ausben, wobei

derselbe zu dem folgenden Er-

gebniss kam.

Jeder feste Krper in einer

Flssigkeit ist mit einer dnnen
Schicht derselben umgeben, wel-

che an ihm haftet. Nhert sich

die bewegte Flssigkeit dem festen Krper, so breitet

sie sich an demselben aus, indem sie gleichzeitig

langsam durch Reibung die haftende Schicht an der

Bewegung theil nehmen lsst. In Folge dessen wird

nach einiger Zeit ein mehr oder weniger grosser
Theil des festen Krpers von einer dnnen Strom-

flche berzogen. Die Oberflchenbeschaffenheit des

festen Krpers (ob glatt oder rauh) hat keinen er-

heblichen Einfluss. Dagegen hngt die Form des

Stromgebildes wesentlich von der Form des Krpers
ab. Als Beispiel mag die beistehende Fig. 2 dienen.

Fig. 2.

Ein vertical nach oben gerichteter Strahl traf eine

horizontale Pappscheibe, welche die Form eines regu-

lren Fnfecks besass. Nachdem langsam die untere

Flche desselben mit einer dnnen, horizontalen

Stromflche berzogen worden war, erhob sich letztere

an dsn scharfen Kanten des Polygons ber die Ebene

desselben. Die Wirbelkpfe entsprechen den Seiten,

die tiefsten Stellen der Stromflche den Ecken des-

selben.

In dem zweiten Theile seiner Abhandlung unter-

sucht der Verfasser die Erscheinungen ,
welche bei
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dem Zusammenwirken von zwei oder mehreren

Strahlen entstehen.

Dieselben knnen entweder parallel nahe bei ein-

ander ansfliessen oder sich unter einem mehr oder

weniger grossen Winkel kreuzen, bis zu dem Grenz-

fall, wo dieselben mit entgegengesetzten Richtungen
auf einander stossen. Die Erscheinungen sind unter

gnstigen Druckverhltiiissen ausserordentlich schn.

Es entstehen die mannigfaltigsten Stromgebilde, von

welchen beistehende Zeichnung (Fig. 3) ein Beispiel ist.

Eine Beschreibung der Einzelheiten wrde hier

zu weit fhren. Im Ganzen ergiebt sich, dass die

Fig. 3.

Strahlbildungen denselben Gesetzen folgen, wie bei

dem Zusammentreffen derselben in Luft, nur dass die

Rnder der Strahlflchen hier stets durch die charak-

teristischen Wirbelerscheinungen begrenzt sind.

Strmungserscheinungen der hier beschriebenen

Art hat man oft genug Gelegenheit zu beobachten;

nur sind dieselben gewhnlich durch anderweitige

Einflsse so erheblich gestrt, dass sie dann nicht so

einfache und regelmssige Formen zeigen. Es mag
hier z. B. an die Rauchsule eines Schornsteins er-

innert werden. Dieselbe wrde bei vollkommen

ruhender Luft eine hnliche Erscheinung geben wie

Fig. 1. Jede Unterbrechung der Strmung giebt

aber Anlass zur Bildung eines neuen Wirbelkopfes.
Daher die eigenthmliche, scheinbar aus Kugelschalen

gebildete Form einer Rauchsule.

Die grossen Luftstrmungen in den hheren Schich-

ten der Atmosphre erfolgen wahrscheinlich mit viel

mehr Regelmssigkeit, als in der Nhe der Erde. Es ist

anzunehmen, dass die oft so merkwrdigen Wolken-

bildungen, welche entstehen, wenn ein warmer mit

Wasserdampf beladener Strom in ein Gebiet klterer

Luft eintritt, von hnlichen Ursachen veranlasst werden,
wie die soeben beschriebenen Erscheinungen. A. 0.

0. C. Marsh: Dinocerata, Monographie einer

ausgestorbenen Ordnung gigantischer
Sugethiere. (United States geological Suvvey, t. X.)

Die ersten Spuren der ausgestorbenen Hufthier-

ordnung der Dinoceraten wurden zu Anfang des

vorigen Jahrzehnts von Herrn Marsh in den mitt-

leren Eocnschichten des nordamerikanischen Central-

plateaus aufgefunden. Bis heute hat man Ueberreste

dieser interessanten Hufthiere, welche an Grsse den

Elephanten gleichkamen und Charaktere der drei

jetzt lebenden Hufthiergruppen der Artiodactylen,

Perissodactylen und Proboscidier in sich vereinigen,
nur in einem beschrnkten Gebiete des Wyoming-
Territoriums, zwischen den Rocky Mountains, dem

Wahsatchgebirge und der Uiutahkettc angetroffen,

welches eine Ausdehnung von circa 160 km hat.

Dieses Gebiet, welches vom Green River durchstrmt

wird und gegenwrtig in Folge der erodirenden Th-
tigkeit der Wasserlufe den Charakter eines vielfach

zerklfteten und durchschnittenen Gebirgsplateaus

zeigt, bildete zur Eocnzeit den Boden eines, durch die

Erhebung des Kstengebirges vom Ocean abgeschnit-

teneu Binnensees, dessen Wasser durch zahlreiche

Fische, Krokodile, Schildkrten und Saurier bevlkert

wurden, und dessen mit Palmen und anderen tro-

pischen Gewchsen bestandene Ufer neben den

Dinoceraten zahlreichen anderen Sugern ans den

Ordnungen der Carnivoren, Insectivoren, Nager und

Beutler, sowie den ganz ausgestorbenen Tillodonten,

welche Verwandtschaftsbeziehungen zu den Raub-

thieren
, Nagern und Ungulaten zeigen ,

zum Aufent-

halte dienten.

Die nordamerikanischen Eocnschichten entspre-
chen in ihrem Alter nicht genau den gleichnamigen

Ablagerungen Europas, sondern sind etwas lteren

Datums. Dieselben lassen sich in drei Unterabthei-

lungen theilen. Die Dinoceraten sind, soweit die

bisherigen Untersuchungen reichen, nur im oberen

Horizont des mittleren Eocns angetroffen worden,
wo sie meist in einem harten, grauen oder grnlichen
Thoue liegen.

Im Laufe der Jahre 1871 bis 1884 nahm Herr

Marsh wiederholte Durchforschungen des erwhnten
Gebietes vor und brachte neben vielen anderen Ver-

tebraten Reste von mehr als 200 Individuen von

Dinoceraten zusammen, welche gegenwrtig im Besitze

des Yale College sich befinden. Auf dies reichhaltige

Material, welches noch durch eine Reihe von anderen

Forschern aufgefundener Exemplare vermehrt wurde,

sttzt sich die in Rede stehende Monographie, welche

ausser den genauen Beschreibungen der verschiedenen

Arten zahlreiche naturgetreue Abbildungen enthlt,

die ihr einen dauernden Werth sichern. Auf Grund

mehrerer Verschiedenheiten des Gebisses, der Schdel-

bildung und der Wirbelsule unterscheidet Herr

Marsh drei Gattungen: Uintatherium, Dinoceras und

Tiuoceras und beschreibt im Ganzen 30 Arten. Wenn
die Abgrenzung der letzteren hier und da noch un-

sicher und zweifelhaft erscheint, so sind die Gattungs-

charaktere, namentlich der beiden letztgenannten

Gattungen, durch die grosse Anzahl der untersuchten

Individuen wohl als hinlnglich gesichert zu betrach-

ten. Die drei Gattungen wurden nicht zusammen an-

getroffen, vielmehr zeigt sich das jngst von Herrn

Leroy entdeckte Uintatherium auf den untersten
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Horizont der erwhnten Ablagerungen beschrnkt,

whrend in den mittleren Schichten nur Dinoceras,

und in den oberen nur Tinoceras auftritt. Dieser

zeitlichen Aufeinanderfolge entspricht auch der morpho-

logische Charakter der Genera, indem die Gattung
Dinoceras in ihren Merkmalen gewisseriuaassen einen

Uebergang von der Stammform Uiutatherium zur

Tinoceras darstellt. v. H.

G. Hellmann: L'eber die tgliche Periode
der Gewitter in Mitteleuropa und einige
damit in Zusammenhang stehende Er-

scheinungen. (Meteorologische Zeitschrift, Bd. II,

1885, S. 433.)

Die zahlreichen Beobachtungen der Gewitter, welche

in den letzten Jahren in verschiedenen Gegenden
Deutschlands ausgefhrt worden ,

haben za dem
Resultate gefhrt, dass in der fr das ganze Jahr be-

rechneten tglichen Periode im Ausbruche der Ge-

witter neben dem lngst bekannten, absoluten Maxi-

mum, bald nach Eintritt der hchsteu Tageswrme, noch

ein zweites viel schwcheres, aber doch deutlich mar-

kirtes in den ersten Stunden nach Mitternacht sich

geltend macht.

Kiue Erklrung fr dieses auch aus lteren Beob-

achtungen sich ergebende, secundre Maximum
findet Herr Hell mann in einer Thatsache, die er

schon vor lngerer Zeit beobachtet und durch Lee-

tre der betreffenden Literatur besttigt gefunden,

dass nmlich die Wiutergewitter (oder Gewitter der

kalten Jahreszeit , October bis Mrz) in Mittel-

nnd Nordeuropa stets in Begleitung von Wirbel-

strmen und mit Vorliebe bei Nacht auftreten. Sie

bieten ferner die Eigentmlichkeit, die mit ihrer

Wirbelnatur zusammenhngt, dass sie sich vereinzelt,

in mehr unterbrochener Aufeinanderfolge und auf

rumlich beschrnkterem Gebiete zeigen als die mei-

sten Gewitter der warmen Jahreszeit.

Ob die tgliche Periode der Gewitterhufigkeit im

Winter von der im Sommer verschieden sei, hat Herr

Hellmann zwar nicht direct untersucht, aber im

Verlaufe einer anderen Studie konnte er feststellen,

dass die Windstrke whrend der Wintermonate in

den Nachtstunden ein seeundres Maximum zeige,

welches dadurch veranlasst wird
,

dass die Wirbel-

strme in den Nachtstunden eine wesentliche Ver-

strkung erfahren. Dieser Satz hat sich auch in an-

deren Publicationen meteorologischer Stationen be-

sttigt , so dass er fr Nord- und Mitteldeutschland

allgemeinere Gltigkeit beanspruchen darf.

Da nun die Erfahrung gelehrt hat, dass die Winter-

gewitter unserer Breiten fast ausnahmslos in Beglei-

tung von Strmen auftreten
, lag die Vermuthung

sehr nahe, dass auch die Gewitter im Winter mit

Vorliebe bei Nacht zum Ausbruche kommen. Diese

Annahme
, welche sich schon bei der blossen Durch-

sicht der Beobachtungsjournale ergab, konnte Herr
Hellmann durch Beobachtungen aus Glatz, aus Ma-
suren. aus Westrussland, aus Utrecht, Island und
durch ltere Aufzeichnungen aus Augsburg direct be-

weisen. Danach ist es das auf die Nachtstunde fal-

lende Maximum der Wintergewitter, welches das

secundre Maximum in den Jahressammen veranlasst.

Eine weitere Besttigung dieser Erklrung drfte in

dem Umstnde gefunden werden, dass diejenigen Ge-

genden Deutschlands, in denen Wintergewitter selten

sind, ein weniger ausgesprochenes seeundres Maxi-

mum der Jahrescurve zeigen als die Orte mit hu-

figeren Wintergewittern. (Herr Sprung hat in

seinem neuen Lehrbuche der Meteorologie dieselbe

Erklrung vermuthungsweise aufgestellt, und dies be-

stimmte Herrn Hellmann, das gesammelte Beweis-

material zu publiciren.)

Nachdem festgestellt worden, dass die Winter-

gewitter, welche stets Wirbelgewitter sind, in Mittel-

and Nordeuropa mit Vorliebe bei Nacht auftreten,

und dass wesentlich diesem Umstnde das fr Deutsch-

land und anderwrts nachgewiesene secundre Maxi-

mum in der tglichen Periode der Gewitterthtigkeit

zuzuschreiben sei, ergiebt sich nachstehende Analogie
in der tglichen und jhrlichen Periode der Wirbel-

und Wrmegewitter: Die Wirbelgewitter treten

am hufigsten in der kalten Jahres- und Tages-
zeit, die Wrmegewitter am hufigsten in

der warmen Jahres- und Tageszeit auf.

Zum Schluss werden noch einige Punkte berhrt,
welche mit dem nchtlichen Maximum in der Hufig-
keit der Wintergewitter, bezw. der Wirbelstrme, in

Zusammenhang stehen : In Begleitung, bezw. in Folge
desselben muss die Bewlkung, der Regenfall und die

Temperatur in den nchtlichen Stunden nach Mitter-

nacht gesteigerte Werthe annehmen , welche hufig

genug selbst noch in vieljhrigen Monatsmitteln zu

erkennen sein werden.

Fr die Bewlkung lsst sich dieser Schluss aus

Mangel an Beobachtungen nicht sicher besttigen;
doch hat Herr Wild aus dreijhrigen Beobachtungen
in Helsingfors ein seeundres Maximum in derTages-
curve der Wintermonate ermittelt. Fr den Regenfall

hat Herr Hellmann schon 1S75 fr eine Station in

Schlesien ein absolutes Maximum zwischen 2 Uhr und

4 Uhr Morgens in den Wintermonaten nachgewiesen;
und in einer demnchst zu publicirenden, grsseren

Untersuchung hat er gefunden, dass sich in Nord-,

West- und Mitteleuropa fast berall ein nchtliches

Maximum des Regenfalles, das hufig zum absoluten

wird, zu erkennen gebe. Fr die Temperatur endlich

hat Herr Hellmann gleichfalls schon im Jahre 1S75

gezeigt, dass an einigen Stationen Nord- und Mittel-

europas secundre Maxima der Temperatur in den

ersten Stunden nach Mitternacht in den Monaten No-

vember bis Februar zu constatiren sind.

Ed. Suess: Ueber den Einfluss der Luftdruck-

schwankungen auf die Eutwickelung von

Schlagwettern. (Verhandlungen der k. k. geolo-

gischen Reichsanstalt 1885, Nr. 13, S. 320.)

In einem Vortrage, den Herr Suess in der geo-

logischen Reichsanstalt zu Wien ber schlagende Wet-

ter gehalten , besprach er die beiden
,
bisher einzigen
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Versuchsreihen ,
welche im Grossen zur Feststellung

der Ursachen der schlagenden Wetter angestellt wor-

den sind. Die eine wurde von der preussischen Re-

gierung veranlasst und beschftigte sich mit dem

Einfluss des Kohlenstaubes auf die Grubenexplosionen

(vgl. Rndsch. I, S. 37), die zweite wurde in Oesterreich

auf den Gruben des Erzherzogs Albrecht in Korwin

durch die Beamten derselben ausgefhrt und sollte

experimentell die Frage entscheiden , ob die Schwan-

kungen des Luftdruckes auf die Entwickelung der

schlagenden Wetter einen Einfluss haben, wie dies viel-

fach behauptet, von anderer Seite aber bestritten

worden.

Die Versuche wurden in dem Theile der Gabriela-

Zeche angestellt, welcher seine frischen Wetter durch

den Gabriela-Frderschacht erhlt, whrend der 500 m
gegen West gelegene Ilauptwettersehacht als aus-

ziehender Schacht dient; whrend der Dauer der Ver-

suche war er mit einem Ventilator versehen. In

diesem Fltze machen sich die Gasausstrmungen an

frisch gehauenen Flchen vor Ort nicht nur durch die

Erscheinungen an der Lampe, sondern auch durch

Knistern, Blasen und leichtes Pfeifen bemerkbar, wh-
rend die lteren Arbeitsflchen still sind. Die Er-

fahrung lehrte, dass das Fltz in den dem Abbau
zunchst liegenden Theilen sich in lngerer oder kr-
zerer Zeit seines Gasgehaltes entledigt und dann auch

keine Gefahr mehr birgt. Das ausstrmende Gruben-

gas folgt dem durch den Ventilator erzeugten Wetter-

zuge; aber locale Ansammlungen, namentlich am First

und im alten Mann", sind unvermeidlich.

Zunchst wurde in der grssten Tiefe, in 230m,
ein Barograph angebracht und die Uebereinstimmung
der Schwankungen des Luftdruckes zu Tage und
in der Grube festgestellt. Sodann wurde in einer

ganzen Reihe von Analysen nicht nur die Beschaffen-

heit der entwickelten Luft in dem Halse des Venti-

lators tglich festgestellt, sondern es wurden anch in

einem selbststndigen Apparate die Wetter des Fltzes

gesammelt und in einer zweiten Reihe von mehr als

tglichen Analysen ihre Zusammensetzung ermittelt.

Die Versuche wurden Anfangs Juni begonnen und

werden noch fortgesetzt. Ein erster Bericht ber die-

selben nmfasst die Beobachtungen vom 5. Juni bis

13. Juli, welche ganz berzeugend bereits folgende

Thatsachen festgestellt haben:

1) Der Gasgehalt der Grubenluft nimmt im All-

gemeinen bei steigendem Luftdruck ab und bei fallen-

dem Luftdruck zu.

2) Der Gasgehalt steigt um so intensiver, je steiler

die Luftdruckcurve abfllt; er nimmt um so schneller

ab, je steiler die Luftdruckcurve ansteigt.

3) Die Entwickelung der schlagenden Wetter ist

nicht von der absoluten Tiefe des Luftdruckes ab-

hngig.

4) Folgt auf ein steiles Ansteigen der Luftdruck-

curve ein weniger steiles und hlt sich der Luftdruck,

nachdem er sein Maximum erreicht hat, lngere Zeit

gleichfrmig auf seiner Hhe, so tritt ein langsames

Steigen des Gasgehaltes ein. Nimmt nach einem

scharfen Barometerfall die Intensitt des Falles ab,

oder hlt sich die Luftdruckcurve, nachdem sie ihr

Minimum erreicht hat, lngere Zeit auf einem niedri-

gen Niveau, so tritt eine langsamere Abnahme des

Gasgehaltes ein. Es entspricht daher nicht immer
dem Maximum

,
bezw. Minimum der Barometercurve

das Minimum resp. Maximum der Gascurve.

Nicht zufrieden mit diesen wichtigen Erfahrungen,
schritt man zu einer weiteren Reihe von Versuchen.

Die Grube wurde ausser Betrieb gesetzt, der Luft

zufhrende Schacht geschlossen und die saugende

Thtigkeit des Ventilators wurde fortgesetzt. Zum
ersten Male wurde dies Experiment am 20. Juni be-

gonnen und 27 Stunden fortgesetzt; der Luftdruck

in der Grube sank binnen 5 Minuten um 2,5 mm und

der Gehalt an Grubengas stieg am Ventilator (der auch

auf den alten Mann wirkt) um 03 Proc, am Fltz

aber um 40 Proc. Bei spteren Versuchen erreichte

man eine barometrische Depression von 4 mm, und
in einem Falle stieg der Gasgehalt des Fltzes sogar
um 135 Proc.

Diese knstlich in der Grube herbeigefhrten,
barometrischen Depressionen von 2,5 bis 4 mm sind

zwar gering im Vergleich zu den natrlichen Schwan-

kungen des Luftdruckes, welche Jahr aus Jahr ein

vor sich gehen, aber der rasche Eintritt derselben ist

fr den beschleunigten Austritt der Gase maassgebend.
Auf die praktische Tragweite dieser Feststellungen

braucht hier nicht erst besonders hingewiesen zu

werden.

Kleinere Mittheilimgen.
E. Weiss: Ueber den Lauf der Kometen Fahry

und Barnard in der ersten Hlfte des
Jahres 1886. (Astion. Nachrichten Nr. 2707.)

Fr die beiden im December vorigen Jahres ent-

deckten Kometen Fabry und Barnard haben die Assi-

stenten der Wiener Sternwarte, Herr S. Oppenheim und

Herr v. Hepp erger, die Bahnelemente und die Ephe-
meriden fr das erste Halbjahr 1SS6 berechnet, aus wel-

chen nachstehende, interessante Thatsachen sichergeben.
Die Elemente des Kometen Fabry bieten zwar noch

immer nicht ganz unbedeutende Unsicherheiten, so dass

die berechnete Helligkeit (066,8 mal so gross als bei der

Entdeckung) fr die Zeit, wo der Komet der Erde am
nchsten sein wird, noch erheblich sich ndern kann.

Es ist aber keineswegs zu bezweifeln, dass der Komet
in der letzten Hlfte des April und in der ersten des

Mai eine glnzende Erscheinung darbieten wird, wobei

noch der gnstige Umstand mitwirkt, dass der Komet
um jene Zeit fr unsere Gegenden circumpolar ist und

auch der Mond seine Sichtbarkeit nicht beeintrchtigt.

Nach der Ephemeride des Barnard'schen Kometen

wird auch dieser in der letzten Hlfte des April und in

der ersten des Mai ein sehr aufflliges Object bilden

(seine Helligkeit am 15. Mai wird 265 mal so gross sein

wie am 5. December); wir werden daher um jene Zeit

wieder das seltene Schauspiel gemessen, zwei schbe
Kometen zugleich und Anfangs Mai sogar nicht weit

von einander zu erblicken.

Herr Weiss hebt noch hervor, dass beide Kometen
bei dieser Erscheinung besonders gnstige Sichtbarkeits-

verhltnisse aufweisen. Nach den von Herrn v. Hep-
p erger berechneten Elementen erreicht der Komet
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Barnard den niedersteigenden Knoten 17,4 Tage nach
dem Periheldurchgange, also am 20. Mai, whrend die

Erde diesen Punkt am 20. Mai, d. h. nur neun Tage
spter passirt. Dasselbe gilt auch vom Kometen Fabry.
Nach den Elementen des Herrn Oppenheim gelangt
dieser Komet 27. (i Tage nach dem Durchgnge durch
das Perihel in den niedersteigenden Knoten, geht also

am 8. Mai durch die Ekliptik an der Stelle, welche die

Erde am 27. April passirt. Da indess die Elemente dieses

Kometen noch ziemlich unsicher sind, so knnen sich die

angegebenen Tage noch bedeutend gegen einander ver-

schieben, indem z. B. nach einer anderen Berechnung
der Elemente der Komet schon am 25. April die Ekliptik

passirt. Es ist daher sogar die Mglichkeit nicht aus-

geschlossen, dass der Komet Fabry am 20. und 27. April
sich auf der Sonnenscheibe projicirt.

Alexander Naumann und Carl Pistor : Ueber das
Verhalten von Kohlenoxyd zu Wasser bei

hoher Temperatur. (Berichte d. deutsch, chemischen

Gesellschaft Bd. XVIII, S. 2894.)

Aus gelbem Blutlaugeusalz und Schwefelsure dar-

gestelltes Kohlenoxyd wurde durch auf 80 C. erwrmtes
Wasser geleitet, wobei eine Mischung von ungefhr
gleichviel Moleclen Kohlenoxyd und Wasserdampf ent-

stand, da bei 80 die Spannung des Dampfes dem halben

Atmosphrendrucke gleicht. Das Gemisch strich dann

durch eine Glas- oder Porcellanrhre, die auf verschieden

hohe Temperaturen erhitzt war, und das entweichende

Gas wurde auf seinen Gehalt an Kohlensure geprft.
Die Temperaturen sind bei diesen Versuchen in derselben

.Weise durch Schmelzen verschieden schwer schmelzbarer

Krper bestimmt worden, wie in den Experimenten ber

den Einflues des Wasserstoffs auf die Kohlensure (vgl.

Rndsch. I, S. 40).

Das Resultat dieser Versuche war, dass bis zur Tem-

peratur von 560' 1 eine Wechselwirkung zwischen Kohlen-

nxyd und Wasser nicht nachweisbar war; bei ungefhr
(500 C. waren 2 Proc, bei ungefhr 900 waren 8 Proc,
und bei ungefhr 954 waren 10,5 Proc. des Kohlenoxyds
in Kohlensure umgewandelt.

Die Wrmevorgnge bei diesen chemischen Wechsel-

beziehungen erklren den Verlauf der Reaction voll-

stndig. Die Zersetzung von einem Molecl H2 ver-

braucht 57G50, und die Verbrennung von Kohlenoxyd
zu Kohlensure entwickelt 68570 Cal.

;
man hat also die

Gleichung C + H2 = C 2 + H2 . . . -f G8370

57C50 = -4- 10720 Cal. Ausser dem Umstnde, dass

diese Umsetzung unter Wrmeentbindung vor sich geht,
kommt ihr ferner bei sehr hoher Temperatur zu statten,

dass das Umsetzungsproduct, Kohlensure, gegen Hitze

sehr bestndig ist, das Wasser aber leicht in Wasserstofl'

und Sauerstoff zerfllt, welch letzterer dann Kohlenoxyd
zu Kohlensure verbrennen kann.

V. Linstow: Ueber einen neuen Entwickelungs-
modus bei den Nematoden. (Zeitsehr. f. wissensch.

Zoolog., Bd. 42, 1885. Mit einer Tafel.)

Im Darme von Triton alpestris, seltener von Triton

cristatus, lebt eine vom Verfasser als Xematoxys longi-
cauda beschriebene Nematodenform, deren gesammter
Entwickelungsgang zu beobachten gelungen ist. Die an
der \\ ohnsttte abgesetzten Eier gelangen mit dem Kothe
ins Wasser und entlassen nach etwa drei Tagen die

kleinen, zunchst wenig differenzirten Larven, welche
nach ein bis zwei Tagen unter Grssenzunahme die cha-
rakteristischen Merkmale der Rhabditis-Form annehmen.
Diese Larven wandern nun wieder in Tritonen ein, aber
nicht in den Darm, sondern in die Lungen, welche sie

oft zu grossen Mengen bewohnen. Die hauptschlichsten

Organisationsvernderungen, welche jetzt eintreten, be-

stehen in dem Erseheinen einer ungewhnlich grossen,

saugnapfartig aussehenden Mndung der Excretions-

organe und in einer feinen Ringelung der Krperhaut.
Mit zunehmendem Wachsthume zeigen sich an den

Excretionsorganen besondere Anhangsdrsen, ferner die

den Krper durchziehenden Muskelstrnge und so all-

mlig die einzelnen fr das entwickelte Thier charakte-

ristischen Organe, mit Ausnahme der Genitalien. Am
Kopfende des verhltnissmssig dicken, etwa 3 mm langen,

spindelfrmigen Krpers entsteht ein nadeifrmiger Bohr-

zahn, der aber nach einer Hutung wieder schwindet
und drei kleinen Lippen am Vorderende des Thieres
Platz macht. Der Krper ist dicker geworden bei un-
wesentlich vernderter Lnge, vor Allem aber ist die

bisher so auffallende Mndung der Excretionsorgane bis

zur Unscheinbarkeit reducirt.

In diesem Entwickelungszustande verlassen die Larven
ihre bisherige Wohnsttte, wandern in den Darm ihres
Wirthes ein und bilden sieh hier binnen Kurzem zu

geschleehtsreifen Mnnchen und Weibchen aus. Die
ersteren sind, wie so hufig im Thierreiche, bei weitem
seltener als die letzteren, so dass etwa auf 20 Weibchen
eiu Mnnchen kommt. Mit den befruchteten Eiern,
welche die weiblichen Thiere in den Darmschleim ab-

setzen, begannen wir unsere kurze Schilderung dieses

interessanten Entwicklungsganges, welcher eine neue
Modifikation der sehr mauuigfachen Metamorphosen und

Wanderungen, welche im Leben der Rundwrmer statt-

finden, vor Augen fhrt.

Eine hnliche Art ist als Nematoxys ornatus aus
Frschen und Krten bekannt. 0. T.

Jean Dufour: Vom Einflsse der Schwerkraft
auf die Bewegungen einiger Blthen-
organe. (Archives des sciences physiques et naturelles,

Ser. 3, tome XIV, p. 413.)

Die physiologischen Untersuchungen der verschiede-
nen Organe der Blthen haben sich in letzter Zeit fast

ausschliesslich auf den Vorgang der Befruchtung und
der dieselbe begleitenden Momente beschrnkt, wh-
rend der Einfiuss usserer Einflsse auf die Gestalt der
Blthen und die Bewegungen ihrer Organe gnzlich
vernachlssigt ist. Alle Bewegungen, die man hier beob-

achtet, werden als spontane betrachtet, also ausschliess-

lich durch innere und morphologische Ursachen bedingt.
Herr Dufour hat aber gefunden, dass viele Blthen
eine sehr ausgesprochene Empfindlichkeit gegen die

Schwerkraft besitzen und diese oft fr die Stelluno- der
Staubfden und des Stempels bestimmend ist.

Die Versuche, welche zu diesem Resultate gefhrt
haben

,
wurden mit einem durch ein Uhrwerk getriebe-

nen Klinostaten gemacht, der die Versuchspflanzen stetig
in einer langsamen Rotation um eine horizontale Axe
herumfhrte

,
so dass sie in 18 Minuten einen vollen

Kreis beschrieben. Leider war der Apparat nicht gross

genug, um vollstndige, bewurzelte Pflanzen mit dem-
selben zu prfen ,

es mussten vielmehr abgeschnittene

Stengel benutzt werden, die in geeigneter Weise in einem
mit Wasser gefllten Gefsse befestigt waren. Freilich

entfalteten sich dabei die Blthen nicht so krftig wie

normale, und ihre Bewegungen waren weniger deutlieh
;

aber einige blieben mehrere Tage hindurch ganz frisch

und krftig, und diese Zeit gengte zur Beantwortung
der an das Experiment gestellten Fragen. Ausserdem
wurden regelmssige Parallelversuche sowohl mit ganzen
wie mit abgeschnittenen Pflanzen gemacht, so dass eine

Strung der Resultate von dieser Seite her nicht zu be-

frchten war.
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Welcher Art die beobachtete Erscheinung gewesen,
wird am besten durch genauere Beschreibung eines Ver-

suches ersichtlich
,

der an Dictamnus Fraxinella aus-

gefhrt wurde.

Die Blthe ffnet sich gewhnlich in den ersten

Morgenstunden; zunchst sind die 10 Staubfden ein

wenig zur Erde geneigt, wahrscheinlich theils wegen
eines positiven Geotropismus ,

theils wegen des Gewich-

tes der Staubbeutel; der Griffel ist gerade, kurz (6 bis

10 mm), zwischen den Staubfden verborgen. Bald ver-

lngern sich letztere deutlich, und dann zeigt sich die

charakteristische Bewegung ;
sie krmmen sich stark

nach oben, so dass ihre Enden fast senkrecht stehen.

Dieses Aufrichten erfolgt gewhnlich in einer bestimmten

Reihenfolge, zuerst heben sich die obersten Staubfden,
dann paarweise die mittleren, und zuletzt die tiefsten.

Auch der Griffel zeigt bald eine Krmmung in seinem End-

theile, und zwar in umgekehrter Richtung wie die Staub-

fden
,

er krmmt sich zur Erde. Nach kurzer Zeit

jedoch wird der Stempel wieder fast gerade, dann krmmt
er sich abermals, aber nach oben. In diesem Momente
ist die Narbe fr die Befruchtung reif; die Staubfden
erfllen ihre Function, vertrocknen und fallen ab. Ueber

die Schnelligkeit dieser Bewegungen lsst sich im All-

gemeinen angeben ,
dass sie sich ungefhr ber drei bis

vier Tage erstechen.

Das Experiment ergab nun, dass diese Bewegungen

ganz zweifellos durch die Schwerkraft veranlasst werden.

Welches auch die Stellung der Blthe im Rume war,

die Staubfden suchten stets sich von der Erde zu ent-

fernen; der Griffel anfangs sich ihr zu nhern und nach

zwei Tagen durch eine eigentmliche Umkehr seiner

geotropischen Eigenschaften sich von ihr zu entfernen.

Die Krmmungen erfolgten stets in einer verticalen

Ebene und nicht in einer zur morphologischen Gestal-

tung in Beziehung stehenden. Man konnte durch be-

liebige Stellung des Fruchtbodens im Beginne des Auf-

blhens der Blthe in dieser Weise die sonderbarsten

Gestalten geben.
Im Klinostaten hingegen erschien keine von diesen

Krmmungen.
Aehnliche Thatsachen konnte Herr D u fo u r in

mehr oder weniger ausgesprochener Weise an einer

Reihe anderer den verschiedensten Familien angehriger
Pflanzen wahrnehmen.

Andererseits aber berzeugte sich Herr Dufour
davon, dass auch spontane Bewegungen der Blthentheile

vorkommen, welche durch den Klinostaten in keiner

Weise beeinflusst werden, und sonst mit der Schwerkraft

in keinem Zusammenhange stehen. Es existirt also eine

sehr ausgesprochene Verschiedenheit der Organe der

Blthe, indem einige gegen die Schwerkraft empfindlich

sind
,
andere auf diese Einwirkung nicht reagiren. Die

Ursache dieser Verschiedenheit ist noch ganz unbekannt.

J. Brunehorst: Ueber die Knllchen an den Legu-
minosenwurzeln. (Bei-, d. deutsch, botan. Gesellsch.

Bd. III, 1885, S. 241.)

An den Wurzeln der Leguminosen finden sich knollen-

frmige Gebilde, welche in verschiedenem Sinne gedeutet
worden sind. Die meisten neueren Forscher selv-n sie

trotz ihres constanten Auftretens als Pilzgallen (Myco-

cecidien) an; nur Herr de Vries will sie als normale

Bildungen betrachtet wissen. Fr die Richtigkeit dieser

letzteren Ansicht versucht Herr Brunehorst den bisher

noch vermissten Beweis anzutreten.

Von den frheren Untersuchern sind in den Knll-

chen Pilzfden (Hyphen) und eigentmliche bacterien-

hnliche Krperchen aufgefunden worden. Letztere

stehen nicht mit den Hyphen im Zusammenhang, da sie

sich auch in Knllchen entwickeln, die keine Hyphen
enthalten; sie sind berhaupt nicht pilzlicher Natur, wie
bisher allgemein angenommen wurde, sondern von dem
normalen Plasma durch Differenzirung gebildete Ei-

weisskrper, welche fr die Ernhrung der Pflanze

eine Rolle spielen. Herr Brunehorst nennt sie B a c -

teroiden. Ihre Form ist nicht bei allen Arten die

gleiche; sie sind bald einfach, stabfrmig oder lang-

gestreckt, bald durch Sprossung verzweigt, so dass sie

die Form eines Y haben, bald rundlich oder semmel-

frmig, was auf Theilung hindeutet. Auch innerhalb

einer und derselben Pflanze knnen sie whrend der Ent-

wickelung ihre Gestalt ndern.

Dass die Bacteroiden nicht von den Pilzhyphen her-

rhren, zeigt sich auch darin, dass letztere unter Um-
stnden in zahlreiche Sporen zerfallen

,
die von den

Bacteroiden deutlich verschieden sind.

Nach der Blthezeit, wo ja von der Pflanze nur nocli

wenig Substanz gebildet wird ,
werden die Bacteroiden

aufgelst und zur Fruchtbildung verwerthet.

Die Ansicht von de Vries, dass die Knllchen die

Aufgabe haben, geringe Spuren von anorganischem Stick-

stoff aufzunehmen
,

scheint den Erfahrungen nicht zu

entsprechen. Besser ist die Annahme begrndet, dass

die Knllchenbildung von dem Gehalt des Bodens an

organischen Stoffen abhngt. In Moorboden entwickeln

sie sich nmlich reichlich
,

in sterilem Sande dagegen
gar nicht. Herr Brunehorst spricht hypothetisch die

Ansicht aus, dass die Leguminosen in den Knllchen

Organe htten, welche sie befhigten, irgend welche

stickstoffhaltige, organische Stoffe des Bodens zu ver-

werthen. Den Bacteroiden kme etwa die Rolle eines

organisirten Fermentes zu
,
welches die Fhigkeit htte,

aus den von den Laubblttern gebildeten Kohlehydraten

(in den Knllchen findet sich Strke in eigenthmlicher

Anordnung) und dem (organischen) Stickstoff Eiweiss zu

erzeugen.
Wenn man eine solche Thtigkeit der Bacteroiden

annimmt, so ist ihre ussere Aehnlichkeit mit wirklichen

Bacterien nicht zu verwundern. F. M.

R. Bunseii: Flammenreaction en. (Heidelberg, Gustav

Kster, 1886, 2. Aufl.)

Die vorliegende Broschre
,
welche bis auf einige

kleine Abnderungen ein unvernderter Abdruck der

ersten Auflage ist, enthlt in bersichtlicher Zusammen-

stellung die von Bunsen entdeckten Flammenreac-

tiouen", d. h. Reactionen, die unter Anwendung minimal-

ster Substanzmengen in der nichtleuchtenden Gasflamme

ausgefhrt, zum Nachweise und zur Erkennung der ver-

schiedenen Elemente angewandt werden. Nach einer

kurzen Beschreibung der nichtleuchtenden Gasflamme

und ihrer Theile werden die verschiedenen Prfungs-
methoden (Flammenfrbung, Reduction im Glasrrchen

und im Kohlestbchen [sog. Streichholzreactionen], Be-

schlge etc.) und schliesslich die Reactionen der einzel-

nen Stoffe bei diesen Operationen geschildert. Merk-

wrdiger Weise bedient man sich vielerorts noch der alten

Lthrohrreactionen
, obgleich diese bedeutend umstnd-

licher sind und grssere Substanzmengen erfordern als

die Flammenreactionen, welch letztere ausser ihrer

grossen Bequemlichkeit berdies noch den Vortheil

grsserer Schrfe gewhren, so dass wir nicht versumen

wollen, bei diesem Anlasse auf das Bunsen'sche Bch-
lein hinzuweisen. L. G.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrieh Vieweg und Sohn in

Braunsehweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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E. G. V. Schiaparelli: Ueber den grossen

Sternschnuppenfall vom 2 7. November
18 8 5. (Reale Istituto Lomb.ndo di Seieuze e Lettere.

Rendiconti. Ser. 2. Vol. XVIII, p. 1006.)

Der Mailnder Astronom, dem die Wissenschaft in

erster Reihe die jetzt allgemein aeeeptirte Theorie der

Sternschnuppen verdankt, hat den jngsten grossen

Sternschnuppenfall vom 27. November v. J., den ersten,

den er nach 20jhrigen Studien ber die grossen

Sternschnuppen
- Erscheinungen aus eigener An-

schauung kennt, zum Gegenstande einer Abhandlung

gewhlt, in welcher er besonders ber die astrono-

mische Stellung dieses Meteoriten-Schwarmes wichtige

Mittheilungen macht. Seine eigenen Beobachtungen,

welche durch ungnstige Witterung sehr beschrnkt

gewesen, sowie die Angaben, die ihm von fremden

Beobachtern zugegangen, knnen hier, nnter Hin-

weis auf unsere Zusammenstellung der Beobachtungen

in Nr. 3 der Rundschau, bergangen werden, da sie

die dort angefhrten Tbatsachen nur im Wesentlichen

besttigen. Die Vergleichung dieser Beobachtungen

mit einigen frheren fhrte aber Herrn Schiaparelli
zu Schlussfolgerungen ,

welche eingehender wieder-

gegeben werden mssen.

In erster Reihe steht fest, dass die Erscheinung
eine periodische und von derselben Ursache abzu-

leiten ist, welche den grossen Sternschnuppeufall vom
27. November 1872 erzeugt hat. Im Jahre 1872 war

die Lnge des Ortes, in dein sich die Erde im Momente

des Hhepunktes der Erscheinung befand, 65,9; im

Jahre 1885 war sie 04,7. Der kleine Unterschied

kann durch die Unsicherheit erklrt werden, welche

der Bestimmung des Momentes der grssten Intensitt

der Erscheinung anhaftet
;

sie kann auch theilweise

herrhren von dein Zurckweichen der Knotenpunkte

der Meteoriten-Bahn, welches, wie weiter unten gezeigt

werden soll, factisch stattfindet. Die Lage des Aus-

strahlungspnnktes war, so weit man aus den bekann-

ten Beobachtungen urtheilen kann, 1885 dieselbe wie

1872; und auch die physikalischen Charaktere der

Meteore scheinen dieselben gewesen zu sein ;
nur Herr

Denza behauptet, dass die Sternschnuppen 1885 zahl-

reicher gewesen als 1872.

Da die Periode der Wiederkehr keine jhrliche

ist (wie z. B. fr die Perseiden im August), so mssen
wir annehmen, dass die Erscheinung von einem noch

nicht vollstndigen Ringe von Meteoriten hervor-

gebracht wird, in dem nur ein kleiner Theil von einem

sehr dichten Schwrme von Sternschnuppen besetzt

ist. Der Rest des Ringes wird, wenn er nicht leer

ist, von einer verhltnissmssig kleinen Zahl von Me-

teoriten eingenommen, von denen zweifellos die ver-

einzelten Sternschnuppen herrhren, die man im Laufe

der Jahre Ende November und Anfang December aus

y der Andromeda ausstrahlen sieht.

Die Umlaufszeit dieses Schwarmes um die Sonne

kann nicht viel von 13 Jahren, oder einem Bruch-

theile von 13 Jahren, abweichen. Mehr sagen die

Beobachtungen von 1885 und 1872 darber nicht

aus; der Umstand jedoch, dass der Strahlungspuukt

und der Knoten dieser Schwrme identisch sind mit

denen des Biela'schen Kometen (wenn er noch exi-

stirt) oder seiner Theile, macht es sehr wahrscheinlich,

dass die Meteoriten -Schwrme und der Komet in

inniger Beziehung zu einander stehen. Eine solche

Vermuthung ist nicht neu; sie ist bereits 1867 von

d' Arrest und Herrn W ei ss ausgesprochen, und die

auf dieselbe begrndeten Vorhersagen der grossen

Sternschnuppenflle von 1872 und 1885 haben sie

glnzend besttigt.
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Nimmt man den Zusammenhang dos Biela'schen

Kometen mit diesen Meteoriten an, so ergiebt sieh

der wahrscheinliche Schluss, dass zwischen den beiden

Epochen 1872 und 1885 der Schwrm zwei Umlufe
um die Sonne gemacht, und dass die Umlaufszeit

ungefhr 6V2 Jahre betrage; sie wrde genau 6 ]

/2

Jahre betragen, wenn die Erde 1872 und 1885 genau
dieselbe Stelle des Schwarmes getroffen htte

;
da die-

ser aber einen grossen Bogen seiner Bahn einnimmt,

so knnen die Punkte, welche von der Erde getroffen

wurden, von einander weit entfernt und die Umlaufs-

zeit um die Sonne kann ebenso gut etwas grsser
wie etwas kleiner gewesen sein.

Herr Schiaparelli ist nun ferner der Meinung,
dass nicht nur die Umlaufszeit des Kometen und des

Meteoriten-Schwarmes identisch ist, sondern dass beide

wahrscheinlich dieselbe Bahn durchlaufen und sich

sogar begleiten, dass also der Komet in dem Schwrme

steckt, oder ihm wenigstens sehr nahe ist.

Da nmlich der Schwrm noch nicht ber einen

sehr grossen Bogen seiner Bahn ausgebreitet ist, sieht

man keinen Grund, warum der Komet (oder seine

unsichtbar gewordenen Theile), der einen bedeuten-

den Theil desselben ausmacht, sich ausserhalb dieses

Bogens befinden soll. Ferner ist es eine Thatsache,

dass im Jahre 1872 der Komet weniger als drei Mo-

nate vor dem Schwrme durch den Knoten ging.

Eine solche Nhe kann man kaum als Zufall betrachten,

wie dies angenommen werden msste, wenn die Um-
laufszeit eine wesentlich verschiedene wre. Endlich

ist zu beachten, dass die Identitt der Bahnen auch

die Gleichheit der grossen Axen in sich schliesst

und damit die der Umlaufszeiten.

Nimmt man diese Identitt als erwiesen an, so

wird es nicht schwer, aus den Beobachtungen von

1872 und 1885 eine untere Grenze fr die Lnge des

Meteoriten-Schwarmes zu bestimmen. Hierfr wrde

gengen, wenigstens annhernd die Phasen des Ko-

meten-Laufes vom Jahre 1852 an zu kennen. Da er

aber seitdem unsichtbar geworden, so kann mau seine

Bewegung in den letzten Jahren nicht aus der Beob-

achtung bestimmen, und die Dauer der fnf Umlufe,
die er seitdem ausgefhrt, nicht genau feststellen. Man
knnte nun diese Dauer durch Rechnung finden und

fr die ersten zwei Umlufe unter den fnf fehlenden

ist eine solche auch bereits ausgefhrt; es wre daher

sehr ntzlich, wenn diese Rechnung weiter gefhrt

wrde, obwohl keine Hoffnung vorhanden ist, dass man
den Kometen noch einmal wieder sehen werde. Da
aber eine solche Rechnung noch nicht gemacht ist,

ruuss man auf die exaete Kenntniss der Beziehung
zwischen Kometen und Schwrm verzichten und sich

mit einigen mehr oder weniger plausiblen Vermuthun-

gen begngen.
Durch Vergleichung der Beobachtung von 1872

mit der Bahn des Kometen, wie sie nach der Rech-

nung von Michez im Jahre 1865 gewesen, kann man
annhernd den Abstand des Kometen von der Stelle

des Schwarmes berechnen, welche die Erde 1872 ge-

schnitten hat, da nach der Meinung des Herrn Hind

in der Epoche 1865 bis 1872 Jupiter und Saturn den

Umlauf nicht wesentlich gestrt haben. Nach der

Rechnung von Michez ging der Komet im Jahre 1865

durch den Knoten am 27. December; addirt man hierzu

die Dauer eines Umlaufes (welche 1865 2445 Tage
betragen), so erhlt man fr den nchstfolgenden

Durchgang des Kometen durch den Knoten die Epoche
7. September 1872, also 81 Tage vor der Zeit des

grossen Sternschnuppenfalles. Man kann daher

schliessen, dass jene Meteore dem Kometen im Durch-

gange durch den Knoten mit einer Verzgerung von

81 Tagen oder von etwa V:io des ganzen Umlaufes

folgten. Dies kann man als untere Grenze der Grsse
des Bogens ihrer Bahn betrachten , ber den die Ko-

meten-Materie ausgebreitet ist.

Eine obere Grenze fr die Ausdehnung des

Schwarmes knnte man aus dem Umstnde erhalten,

dass keine Erscheinung dieses grossen Sternschnuppen-
falles zwischen 1872 und 1885 bekannt ist. Dies

scheint zu beweisen , dass der dichtere Theil des

Schwarmes weniger als ein Jahr braucht, das ist

weniger als l
/e seines Umlaufes, um durch den Knoten

zu gehen. Brauchte er ein ganzes Jahr oder mehr,
so wrde die Erde ihn noch nach einem Jahre bei

ihrer Rckkehr zur selben Stelle antreffen. Es ist

jedoch zu bedenken, dass Mondschein, schlechtes

Wetter und kurze Dauer die Erscheinung der Beob-

achtung entziehen knnen, und ferner ist es mglich,
dass der Schwrm an einigen Punkten unterbrochen

ist. Die Schlsse ber die obere Grenze der Lnge
des Schwarmes auf seiner Bahn sind dadurch sehr

unsicher.

Am 7. December 1793 hat Brandes einen Stern-

schnuppenfall beobachtet, der mit dem hier betrach-

teten und dem Biela'schen Kometen in Verbindung

gebracht werden muss. Die Erde befand sich zur

Zeit in 76 der Lnge. Bei der nchstfolgenden Er-

scheinung des Biela'schen Kometen im Jahre 1806

war die Lnge des absteigenden Knotens des Kometen

71,3 und bei der Erscheinung von 1772 war diese

Lnge 77,2; der Knoten der Meteore von 1798 stimmte

also ziemlich gut mit dem des Kometen in jener

Epoche. NachHnbbard ging der Biela'sche Komet

1805 durch den absteigenden Knoten am 6. December.

Rechnet man einen Umlauf, der damals 2463 Tage

betragen, zurck, so erhlt man als Epoche des

vorhergegangenen Durchganges durch denselben

Knoten den 8. Mrz 1799, also 92 Tage nach dem

von Brandes beobachteten Sternschnuppenfalle. Dies

Zusammentreffen kann als weiteres Argument fr die

Zusammengehrigkeit des Biela'schen Kometen mit

dem Meteor- Schwrme betrachtet werden, die jetzt

ausser von den Erscheinungen von 1872 und 1885

noch durch die von 1798 gesttzt wird.

Es scheint auffallend, dass im Jahre 1805, wo der

Komet am 6,2 December durch seinen Knoten in

71,3 Lnge hindurchging und die Erde denselben

Punkt am 3,4 December, also weniger als drei Tage
frher passirte, so dass der Abstand der Erde vom

Kometen am 8. December 0,03 betragen, dass zu die-
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ser Zeit kein auffallender Sternselinuppenfall beob-

achtet worden ist. Es ist aber zu bedenken , dass

der Vollmond am G. December eintrat, dass also der

Sternschuuppenfall bei der geringen Aufmerksamkeit,

die man diesen Erscheinungen in jener Zeit gewidmet,

unbeachtet vorbergegangen sein kann.

Auch in den Jahren 1832, 1846 und 1S66 waren

die Durchgnge des Kometen durch seinen absteigen-

den Knoten sehr nahe begleitet von Durchgngen
der Erde. 1832 kam der Komet in den Knoten

am 2S. October und die Erde 31 Tage spter; 1846

kam der Komet am 13. Januar und die Erde 46 Tage

frher; 1865 kam der Komet am 27. December und

die Erde 30 Tage vorher. Nur im letzten Falle,

Ende November 1865, hat der Mond die Wahrneh-

mung eines Sternschnuppenfalles hindern knnen.

Dass ein solcher weder 1832, noch 1846 Ende No-

vember oder Anfang December eingetreten, kann

durch verschiedene Ursachen veranlasst sein
;

auf

jeden Fall muss dieser Umstand zu grsster Vorsicht

in den Scblussfolgerungen mahnen.

Will man die nchsten Wiedererscheinuugen des

hier behandelten Sternschnuppenfalles vorher an-

geben, so msste man die Ausdehnung und die Ge-

stalt des mit dem Kometen verbundenen Schwarmes

besser kennen. Eine solche Untersuchung ist nach

dem Verschwinden des Kometen viel schwieriger ge-

worden
,

da er als Wegweiser zur Erkennung der

Bewegungen des Schwarmes htte dienen knnen.

Jetzt kann man sie nur aus den Punkten berechnen,

in denen die Erde in denselben hineiugerth, und

wie weit der Komet zwischen einer Begegnung und

der nchsten in den Raum hinein sich bewegt hat,

wissen wir nicht. Wir befinden uns hier in der Lage
eines Blinden ,

der die Grsse und die Gestalt eines

Krpers bestimmen soll, den er nur an einigen ver-

einzelten Punkten berhrt, whrend er sich bewegt.

Gleichwohl lsst der Umstand, dass der Biela'sche

Komet zur Zeit, als er sichtbar war, genau drei Umlufe
in 20 Jahren machte, vermuthen, dass ziemlich das-

selbe fr die Meteore der Fall sein muss
,
und dass

man deshalb fr Ende November 1892 Verhltnisse

annehmen knne, wie sie am 27. November 1872

stattgefunden. Herr Schiaparelli schliesst seine

Mittheiluug mit den Worten: Wir wollen daher nicht

sagen, dass um den- 26. bis 27. November 1892 ein

fernerer grosser Sternschnuppenfall eintreten wird,

sondern, dass man in dieser Zeit wird aufmerksam
sein mssen, um zu sehen, ob ein derartiger

Sternschnuppenfall wirklich eintreffen wird."

A. Kundt: Ueber Doppelbrechung des Lichtes
in Metallschichten, welche durch Zer-
stuben einer Kathode hergestellt sind.

(Annalen der Physik, N. F., Bd. XXVII, S. 59.)

Im Jahre 1877 hat Herr Wright eine einfache

Methode angegeben , um auf ebenen Glasstcken

schne
, durchsichtige Spiegel der verschiedensten

Metalle darzustellen
;

er benutzte zu diesem Zwecke

die zerstubende Wirkung, welche starke Strme auf

ihre negativen Elektroden im verdnnten Rume
ausben

,
und stellte den Kathoden aus Metall eine

Glasplatte gegenber, welche eich bald mit dem
Metallstaube gleichmssig bedeckte. Bei der Unter-

suchung solcher Metallspiegel hat nun Herr Kundt
sehr merkwrdige , optische Eigenschaften an den-

selben entdeckt, die er eingehend untersucht hat.

Die Metallspiegel stellte sich Herr Kundt wesent-

lich nach der Wright'schen Methode her; die

negative Elektrode, aus dem zu zerstubenden Metall

bestehend, war in eine dnne Glasrhre eingeschmolzen
und stand senkrecht, whrend horizontal unter der-

selben auf glsernem Dreifuss innerhalb des zu eva-

cuirenden Raumes die Glasplatte lag, auf welcher

sich der Niederschlag bilden sollte. Die Evacuirung

erfolgte durch eine Quecksilberluftpumpe, die elek-

trischen Entladungen lieferte ein Inductionsapparat,
der durch 3 bis 6 Bunsen'sche Elemente erregt

wurde. Die erhaltenen Spiegel erwiesen sich unter

dem Mikroskop im durchfallenden Lichte vllig coh-

rent und homogen und zeigten meist Newton'sche

Ringe; zwischen gekreuzte Nicols gebracht waren

sie zur grossen Ueberraschung des Herrn Kundt

doppel brechend. Es wurde bald festgestellt, dass

nicht etwa das Glas bei der Herstellung der Spiegel

dauernd doppelbrechend geworden war, sondern dass

die dnnen Metallschichten selbst die beobachtete

Erscheinung bedingten. Die Axen der Doppelbre-

chung, d. h. die Schwingungsebenen, nach denen die

Ebene des einfallenden, geradlinig polarisirten Lichtes

zerlegt wird, lagen an den verschiedenen Stellen des

Spiegels in verschiedenen Richtungen.

Um eine Beziehung der Doppelbrechung zur

Kathode zu ermitteln, wurde als solche ein gerader,

0,2 bis 0,5 mm dicker Draht gewhlt, unter welchem

die horizontale Glasplatte in 2 bis 12 mm Abstand

sich befand. Das Metall setzte sich nun direct unter

der Kathode in grsster Dicke ab , und seine Dicke

nahm von diesem Punkte in allen Radien continuir-

lich ab. Man erhielt eine konische Metallschicht,

und die Spitze des Konus lag genau im Fusspunkte
der Kathode. Zwischen den gekreuzten Nicols zeigte

nun ein solcher konischer Metallspiegel ein helles

Feld, durchzogen von einem schwarzen Kreuze, dessen

Mittelpunkt an der Spitze des Konus lag, also an

dem Punkte, ber welchem sich die Kathode befand;

die Arme des Kreuzes fielen zusammen mit den

Schwingungsrichtungen des Lichtes im polarisirenden

und analysirenden Nicol; die Axen der Doppel-

brechung lagen mithin an jeder Stelle in der Rich-

tung der Radien von der Spitze der konischen Schicht

und normal zu diesen Radien.

Fiel durch ein Nicol polarisirtes Licht mglichst

senkrecht auf eine der konischen Platten und wurde

das reflectirte Licht durch ein zweites, zum ersten

gekreuztes Nicol analysirt, so zeigte sich die gleiche

Erscheinung wie beim Durchgange des Lichtes, d. h.

ein schwarzes Kreuz in hellem Felde; und zwar so-

wohl wenn die Reflexion von Metall in Luft erfolgte,
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wie wenn die Glasseite dem einfallenden Lichte zu-

gekehrt war. Die Erscheinung trat beim Durchgange
des Lichtes und bei der Reflexion noch deutlich in

so dnnen Metallschichten auf, dass vom durchgehen-
den Lichte nur wenig absorbirt wurde und bei der
Reflexion von so dicken Metallschichten, dass sie

vllig undurchsichtig waren.

Herr Kundt ging nher auf die Erklrung der

beobachteten Erscheinung ein und wies zunchst
durch Versuche nach, dass sie nicht vom Glase her-

rhrte; dafr sprach unter anderen Grnden der Um-
stand, dass, wenn das Metall theilweise vom Glase

weggewischt wurde, die Doppelbrechung nur so weit

reichte, wie das Metall; und vor allem die Thatsache,
dass auch bei der Reflexion von undurchsichtigen
Metallschichten die Erscheinung auftrat.

Die konische Gestalt des Spiegels, welche an sich

zwischen zwei gekreuzten Nicols ein schwarzes Kreuz
auf hellem Felde geben muss, konnte in dem vor-

liegenden Falle nicht die Ursache der Erscheinung
sein, da sie auch beobachtet wurde, wenn das Licht
an der Grenzschicht zwischen Glas und Metall reflec-

tirt wurde, wo die Flche eine ebene ist.

Es musste daher angenommen werden, dass die im
Vacuum durch die elektrischen Entladungen nieder-

geschlagenen Metallschichten in Wirklichkeit doppel-
brechend sind, und zwar so, dass an jeder Stelle die

Axen der Doppelbrechung radial zum Fusspunkte
der Kathode und senkrecht zu diesen Radien liegen.
Es blieb nur festzustellen, wodurch die Doppelbre-
chung entstehe; ob die Metallschicht wie eine un-

gleich gespannte, elastische Membran oder wie eine
schnell gekhlte, kreisrunde Glasplatte, deren Doppel-
brechung ebenfalls durch elastische Spannung bedingt
ist, zu betrachten sei, oder ob man annehmen muss,
dass die Metallschicht im eigentlichen Sinne krystal-
linisch sei.

Die erste Annahme wurde durch eine Reihe von
Versuchen als nicht zutreffend erwiesen. Unter
anderen sei der folgende angefhrt: Auf einer Glas-

platte, die mit einer dickeren Platinschicht ber-

zogen war, wurde im Vacuum durch die Entladung
des Inductoriums eine konische Schicht von Platin

niedergeschlagen. Diese konische Schicht zeigte im
reflectirten Lichte das schwarze Kreuz in gewohnter
Weise; von der Glasseite hingegen, wo die Reflexion
nicht von dem durch Entladungen niedergeschlagenem
Metall erfolgte, war keine Spur vom schwarzen Kreuz
sichtbar. Weder das Glas, noch das in anderer
Weise aufgelegte Metall zeigte elastische Spannung,
es ist daher unwahrscheinlich, dass der konische

Spiegel inneren Spannungen seine Doppelbrechung
verdanke.

Es blieb mithin nichts anderes brig, als anzu-
nehmen, dass die Metalltheilchen auf der Platte sich

krvstalhuisch anordnen; und da die Krystallindi-
viduen von Silber, Gold und Kupfer, welche die Er-

scheinung gleich gut zeigen, regulr sind, muss die

Anordnung selbst, und zwar, wie Herr Kundt hypo-
thetisch vermuthet, unter dem Einflsse der elektri-

schen Entladung eine solche sein, dass die beob-
achtete Doppelbrechung eintrat.

Zum Schhiss fhrt Herr K u n dt noch die Beob-

achtung an, dass durch Zerstuben hergestellte Sil-

berspiegel theils blau, theils violett durchscheinend

waren, und dass die blau durchsichtigen sehr starken

Dichroismus zeigten, die rthlichviolett durch-

sichtigen weniger dichroitisch waren, whrend bei

Platin-, Palladium- und Eisenspiegeln kein Dichrois-
mus beobachtet werden konnte.

M. Neuinayr: Die geographische Verbreitung
der Juraformation. (Denkschr. d. math.-natunv.

Classe d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien. 1855. 4.
Bd. L. S. A. 88 S., 2 Karten und 1 Tafel.)

Der Herr Verfasser hatte in einer frheren Ab-

handlung
J
) sich mit dem Problem beschftigt, den

Zustand unseres Planeten in frheren Zeiten zu re-

construiren. Die vorliegende Arbeit behandelt die

Verbreitung von Meer und Land in jurassischer Zeit.

Die Einleitung bespricht nach Hervorhebung der

ausserordentlichen Schwierigkeiten, welche sich der-

artigen Untersuchungen entgegenstellen, die ein-

zuschlagende Methode, welche den Charakter der ein-

zelnen Ablagerungen und die Verbreitung der orga-
nischen Formen wesentlich zu bercksichtigen, vor
Allem aber auch die ungeheuren Wirkungen der

Denudation in Rechnung zu ziehen hat. Es folgt
dann eine Uebersicht ber die bisher bekannten Jura-

Vorkommen und die wesentlichsten Charaktere ihrer

Faunenverwandtschaft. Eine solche Zusammenstel-

lung war seit den vor 25 Jahren erschienenen Lettrcs

sur les rochers du Jura von J. Marco u nicht wieder
unternommen worden; die von Marcou 1874 in den

Erluterungen zur zweiten Auflage der geologischen
Karte der Erde verffentlichten Nachtrge konnten
kein zusammenhngendes Bild geben. Diese Ueber-
sicht umfasst neun Kapitel. Sie behandeln der Reihe
nach den sddeutschen Jura und seine Auslufer, den
Jura im westlichen und nrdlichen Mitteleuropa, den

Ursprung der mechanischen Sedimente in Mittel-

europa, den Jura der nordischen Region, den alpinen
Jura, deu Jura in Afrika, im ausserborealen Asien,
den australischen und den Jura im ausserborealen

Amerika. Ein letztes Kapitel fasst die Ergebnisse
der vorhergehenden zusammen.

Das auffallendste der Resultate, zu denen der

Herr Verfasser gelaugt, ist der beraus grosse Unter-

schied in der Verbreitung des marinen Lias gegen-
ber dem oberen Jura. Der erstere ist rumlich so

sehr beschrnkt, wie wenige Abschnitte in der ganzen
Reihe der Sedimentformationeu. Dem gegenber
zeigt der obere Jura das Beispiel einer gewaltigen

Transgression auf der nrdlichen Halbkugel. Ihr

Maximum erreichte die Ueberfluthung vormaligen
Festlandes im Grossen und Ganzen whrend der Ab-

lagerung der Oxfordstufe. Spter ist in Mitteleuropa
ein allmliges Zurckziehen des Meeres zu bemerken,

') Uebef klimatische Zonen whrend der Jura- und
Kreidezeit. Daselbst, Bd. 47, S. 277 ff. Wien 1883.
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vielleicht ist dies jedoch nur eine locale Erscheinung.

Uehcr die Ursachen dieser grossartigen Vernderun-

gen kann, wie ausdrcklich betont wird, erst von

einer Combinatiou zahlreicher hnlicher Beobachtungs-
reihen im Falle ihrer Uebereinstimmung genauere
Auskunft erhofft werden; als Material fr eine solche

sptere Combinatiou will der Verfasser sein Urtheil auf

Grund vorliegender Arbeit angesehen wissen. Danach

spricht die Allgemeinheit der Malm-Transgression gegen
die Annahme scularer Schwankungen des Festlandes,

ebenso gegen die Annahme, welche in einer Aende-

rung der Lage der Erdaxe die Ursache solcher Er-

scheinungen sieht, obwohl sie einer Beeinflussung des

Wassers in seiner Gleichgewichtslage durch Aende-

rungen der Attractionsverhltnisse gnstig sei. Bei

den heute noch ungengenden Daten ber die Ver-

breitung des Jura auf der sdlichen Halbkugel ist ein

Urtheil ,
ob das Wasser abwechselnd von den Polen

zum Aequator und zurck strme, oder ob alternirend

die nrdliche und sdliche Halbkugel die Haupt-

ausammlung des Meerwassers aufzuweisen habe, wie

zwei weitere Hypothesen wollen, vorlufig unmglich.
Aus denselben Grnden kann nicht nachgewiesen

werden, wo in Verfolg der Annahme, dass bei

gleich bleibender absoluter Wassermenge sich Gewinn
und Verlust au Land wahrscheinlich ungefhr aus-

gleichen werden das Meer sich nach der Lias-

periode von weiten Landstrecken zurckgezogen haben

mag, um auf der nrdlichen Halbkugel jene gewal-

tigen Lndermassen zu berfluthen.

Die Karte (I), welche nach den Resultaten der

Arbeit die Verbreitung von Meer und Festland nur

zu einem gewissen Zeitpunkte zum Ausdruck bringen

kann, zeigt uns das Meer des oberen Jura im Maxi-

mum seiner Ausdehnung, da fr Lias und Dogger
eine hnliche Darstellung wegen mangelnden Mate-

rials noch unthunlich war. Als wichtige Charakter-

zge treten uns entgegen zunchst die Gruppirung
grosser Festlaudsmassen in den tropischen Regionen,
whrend im Norden nur ein grosser Continent vor-

handen ist; ein paeifisches Becken, welches von dem

heutigen in seiner Form nicht sehr wesentlich ab-

weicht
,
whrend der Atlantische Ocean noch nicht

existirt; ein grosses Nordmeer umgiebt den Pol, das

im grsseren Theile seiner Breite von den sdliche-

ren Meeren durch festes Land getrennt ist; endlich

war vermuthlich ein grosses antarktisches Meer vor-

handen. Ein centrales Mittelmeer steht im Westen
mit dem paeifischen Ocean in offener Verbindung, mit
dem arktischen Ocean durch mehrere Strassen, durch
die bengalische Strasse" mit der Indischen Bucht"
des antarktischen Oceans. Als tiefer Meerbusen zieht

sich das thiopische Mittelmeer" sdlich bis Mada-

gascar. Drei grosse Continente sind vorhanden, ein

afrikanisch -brasilianischer mit einer indisch -mada-

gassischen Halbinsel, ein sinisch- australischer und
ein nearktischer. Ferner finden wir eine turanische,
eine uralische und eine scandinavische Insel, sowie
einen europischen Archipel aus zwlf Inseln be-

'

stehend.

Es bezeichnet diese Karte den jetzigen Stand

unserer Kenntnisse; und so wenig genau oder im

Einzelnen unzutreffend sie nothwendig sein inuss,

ermglicht sie doch bereits ein piciseres Urtheil ber

gewisse Probleme. So entspricht die Vertheilung von

Wasser und Land weder der Hypothese der Bestndig-
keit der grossen Meeresbecken uud Festlandsmassen,

noch auch der Annahme oft wiederholter, sehr inten-

siver Vernderungen derselben. Fr die Lyell'-
sche Annahme, dass die Vertheilung von Wasser und

Land einen maassgebenden, ja ausschliesslich bestim-

menden Einfluss auf die Vernderungen des Klimas

habe
,
liefert vorliegende Arbeit durchaus keinen An-

haltspunkt; eine Entscheidung der Frage, ob und iu

welcher Weise die damalige Vertheilung von Wasser

und Land auf die heutige Verbreitung der Landorga-
nismen von Einfluss gewesen sei

, erklrt der Herr

Verfasser fr zur Zeit noch nicht mglich.
Die zweite Karte veranschaulicht den gewaltigen

Umfang der Transgression des oberen Jura, die bei-

gegebene Tafel enthlt die Abbildungen mehrerer

jurassischer Ammoniten, welche in einem palontolo-

gischen Anhange beschrieben bezw. besprochen werden.

L. B.

Is. Steiner: Ueber das Grosshirn der Knochen-
fische. (Sitzungsber. der Berliner Akad. 7. Jan. 1886.

S. 5.)

Im Anschluss an seine Untersuchungen ber die

Physiologie des Froschhirns berichtet Herr Steiner

ber die Ergebnisse von Experimenten, welche er an

Knochenfischen (Squalius cephalus) angestellt hat.

Als Grosshirn oder Vorderhirn bezeichnet man den-

jenigen Abschnitt, der vor den Lobi optici liegt, mit

Einschluss des sehr entwickelten Riechlappens. Um
die Athmung des Thieres whrend der Operation zu er-

halten, wurde ein bestndiger Wasserstrahl durch einen

Gummischlauch in den Rachen des Thieres eingeleitet.

In Folge dessen verhlt sich das Thier ganz ruhig.

Das Grosshirn wurde herausgenommen, das kncherne

Schdeldach wieder zugeklappt, und ber die Haut

eine Gelatinekappe aufgesetzt, damit bis zur Verhei-

luug das Wasser nicht eindringen kann.

Unter diesen Bedingungen erhalten sich die Thiere

sehr lange, whrend sie sonst leicht zu Grunde gehen.

Nach der Operation zeigen sie nun gar keine merklichen

Strungen in ihren Bewegungen. Es findet auch,

wie bei einem normalen Thiere, ein bestndiger will-

krlicher Wechsel von Ruhe und Bewegung statt.

Dieses Resultat steht im Widerspruch mit den Re-

sultaten bei den hheren Wirbelthieren, deren willkr-

liche Bewegung nach solcher Operation gnzlich er-

lischt. Auch vorgehaltenen Hindernissen kann das

Thier gut ausweichen, was brigens auch beim Frosche

beobachtet wird.

Nach einigen Tagen der Erholung iu einem gut

gelfteten Aquarium ist der operirte Fisch aber so-

gar fhig , auf einen zugeworfenen Regenwurm los-

zuschiessen und ihn zu verschlingen. Ein zugeworfe-
nes Stck Bindfaden lsst er dagegen gleich wieder
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los. Er ist daher im Staude
,

sich seine Nahrung

selbstthtig zu suchen.

Der Verfasser stellt fr die Functionen des Gross-

hirns der Wirbelthiere hiernach folgende Abstufungen
hin: 1) Bei den Fischen sind willkrliche Bewe-

gungen und die Fhigkeit , selbststndig Nahrung zu

suchen, an das Mittelhirn gebunden. 2) Bei den Am-

phibien sind jene Functionen an das Grosshirn ge-

bunden, whrend das Sehen" dem Mittelhirn ver-

bleibt. 3) Mit Uebergehung der Reptilien ist bei

den Vgeln die Function des Sehens schon an das

Grosshirn geknpft, whrend das Centrum fr die

Sinnesempfindung der Haut noch im Mittelhirn liegt.

4) Bei den Sugethieren sind auch die Sinnesempfiu-

dungen der Haut theilweise an das Grosshirn gebunden.
J. Bernstein.

Hiijjo de Vries: Plasmolytische Studien ber

die Wand der Vacuolen. (Pringheim's Jahr-

bcher fr Wissenschaft! Botanik. Bd. XVI, 1885, S. 465.)

Derselbe: Ueber die Aggregation im Proto-

plasma von Drosera rotundifolia. (Bot. Ztg.

1886, Nr. 1 bis 4.)

Es besteht eine alte Controverse ber die Frage,

ob die im Protoplasma der Zellen auftretenden
,
mit

Zellsaft erfllten Hhlungen, die sogenannten Va-

cuolen, durch eine besondere Wand von dem Plasrna-

krper geschieden sind oder nicht. Im Allgemeinen

geht die Neigung dahin
,

das Vorhandensein einer

solchen Wand zu leugnen. Erst krzlich haben sich

Herr Z. Fiszer (fr die Infusorien -Vacuolen) und

HerrWigand (fr die Pflanzenzelle) in diesem Sinne

geussert. Dagegen tritt Herr de Vries fr die An-

sicht Brcke's und Hanstein's ein, nach welchen

die Vacuolen von einer besonderen Membran um-

schlossen sind.

Herr de Vries macht die Wand mit Hlfe einer

lOproc. Lsung von Kalisalpeter, die er schwach mit

Eosin frbt, sichtbar. Das Plasma der Pflanzenzelle wird

dadurch entweder sofort, oder nachdem es sich vorher

von der Zellwandung zurckgezogen hat, getdtet. Die

lebenden Piasmatheile nehmen die Farbe nicht auf,

whrend die todten sich damit duukelroth frben.

Man beobachtet nun, dass auch nach der Tdtung des

ganzen brigen Plasmas die sich kugelig abrunden-

den Vacuolen noch stundenlang frisch und gespannt
bleiben. Ihre Wand bleibt fr Farbstoffe undurch-

lssig und die Vacuole liegt daher als eine farblose

Kugel inmitten des tingirten Zelliuhaltes. Schliess-

lich wird freilich auch ihre Wand sprde und steif

und lsst Farbstoffe durch. Herr de Vries giebt der

Vacuolenwand den Namen Tonoplaste d. h. Turgon-
bildner.

Auch gegen verdnnte Suren und andere Gifte

widersteht die Tonoplaste lnger, als die brigen
Theile des Protoplasten. Ihre Resistenzfhigkeit ist

daher nicht etwa ein besonderes Verhalten gegen

Salpeterlsung, sondern eine ganz allgemeine Eigen-

schaft, welche auf eine grssere Dichte ihrer Substanz

deutet. Es gelang oft, die Vacuole von den sie um-

gebenden und einschnrenden Resten des contrahirten

Protoplasmas frei zu macheu, wobei sich zeigte, dass

sie sich glatt davon abtrennt. Die Untersuchung

jngerer Zellen, wo das Protoplasma noch schaum-

artig ist, lehrte, dass die Vacuolen schon bei ihrem

ersten Auftreten im Protoplasma von einer Wand um-

geben sind. Herr de Vries kommt zu dem Schlsse,
dass die Vacuolenwand ein Organ der Protoplaste und
wie dessen brige Organe aus lebendem Protoplasma

aufgebaut sei. Vermuthlich ist die Tonoplaste vor

den Vacuolen als solider Krper da und bildet den

Zellsaft in hnlicher Weise in sich
,
wie die Amylo-

plaste die Strkekrnchen. Tonoplaste, welche noch

keine Vacuole gebildet haben
,
sowie die Wnde der

winzigen Vacuolen, welche das trbe Aussehen des

Krnerplasmas hervorrufen, nennt Herr de Vries
inactive Tonoplaste. Die Tonoplaste knnen
nicht mit der inneren Plasmamembran identificirt

werden.

Die Vacuolenwand vermag sich ebenso zu theilen

wie die brigen Organe des Protoplasten. Sie

stimmt mit der hyalinen Hautschicht des Proto-

plasmas in folgenden Merkmalen berein. Beide

sind homogen. Gegen gelste Stoffe sind sie beide

nicht oder in kaum nachweisbarem Grade permeabel;
dadurch schtzen sie die von ihnen eingeschlossenen
Theile des Protoplasten gegen schdliche Einflsse.

Beide scheiden auf ihrer freien Oberflche bestimmte

Stoffe ab (die Hautschicht Cellulose, die Vacuolen-

wand organische Suren im Zellsaft). Im erstarrten

Zustande lassen sie zwar Farbstoffe hindurchtreten,

werden aber durch dieselben nicht oder nur wenig

tingirt. Wie ferner die Pseudopodienbildung der

freien Plasmodien (Amoeben) von der Hautschicht

ausgeht, so wird die innere Pseudopodienbildung",
wie sie am Plasmakrper von jungen Epidermiszellen,
von Haaren etc. auftritt, wo von dem wandstndigen
Plasma Strnge in das Innere hineingehen (Circula-

tion des Protoplasmas), durch die Vacuolenwand ein-

geleitet.

Wenn man dem Zellsaft durch Zuckerlsung oder

unschdliche Salze Wasser entzieht, so zieht sich so-

wohl das wandstndige Protoplasma wie die Vacuolen-

wand ohne Falten zusammen. Es deutet dies darauf

hin, dass beide in normalem Zustande stark elastisch

gespannt sind. Sowohl die ganze Protoplaste ,
als

auch die isolirten Vacuolenwnde, wenu sie mit

Zucker- beziehungsweise Salpeterlsuug behandelt

(plasmolysirt) worden sind, knnen durch verschie-

dene Mittel (Erwrmen, Verdnnung des plasmoly-
tischen Reagens) zum Platzen gebracht werden. Sie

fallen dabei zu faltigen, spannungslosen, unschein-

baren Hutchen zusammen.

Die von Herrn de Vries bei diesen Untersuchun-

gen angewendete Methode lsst die Vacuolenwand

erst durch den Tod der brigen Theile des Proto-

plasma sichtbar werden
;
da sie unter solchen Verhlt-

nissen nicht als vllig normal betrachtet werden kann,

so sah sich Herr de Vries nach Fllen um, in denen

sie im normalen Leben vom brigen Protoplasma
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sich isolirt und dadurch sichtbar wird. Als einen

solchen Fall lernte er diejenigen Erscheinungen ken-

neu, welche Darwin im Protoplasma der insekten-

fressenden Pflanzen, z. B. in den Tentakelzelleu des

Sonnenthaas (Drosera rotundifolia) entdeckt und als

Aggregatiou beschrieben hat (Insektenfressende

Pflanzen, Kap. 3). Seine aggregated niasses" sind

nach Herrn de Vries die Vacuolen
,
welche sich be-

deutend verkleinert und oft mehrfach zertheilt haben.

Der Inhalt einer jeden Zelle der Tentakeln im

nnge reiz ten Zustande besteht aus einer dnnen

Lage wandstudigen Plasmas, in welchem der Zell-

kern und einige Chlorophyllkrner liegen, und welches

eine grosse, mit dunkelrothem Zellsaft erfllte Vacuole

umschliesst. Zuweilen sieht man auch einzelne Strora-

bahnen des Plasmas das Innere der Zelle durch -etzen.

Untersucht man nun die Zellen, nachdem die

Tentakeln durch Ftterung der Bltter mit Eiweiss

(oder durch Behandlung der abgeschnittenen, unge-

reizten Tentakeln mit kohlensaurem Ammon unter

dem Mikroskope) gereizt wurden, so macht sich eine

rasche und in mannigfachen Bahnen strmende Be-

wegung des Protoplasmas bemerkbar. Die ursprg-
liche Vacuole sondert durch Einschnrung ihrer Wand
eine grssere Anzahl kleinerer Vacuolen ab

,
welche

eine grosse Beweglichkeit zeigen, indem sie passiv

der Bewegung des Plasmastromes folgen

(Aggregation). Weder Darwin noch andere For-

scher haben die Ursache der Bewegungen der rothen

Massen (Vacuolen) erkannt, offenbar, weil sie die

Strmchen, denen sie angeheftet waren, nicht sehen

konnten. Weiterhin beobachtet man eine betrcht-

liche Volnmverminderung der Vacuolen. Hier und

da fliessen auch zwei oder mehrere zusammen. Hufig
nehmen einzelne Vacuolen die Gestalt langer, dnner

Rhren an.

Die Beschleunigung der Circulation des Proto-

plasmas in den Zellen gereizter Tentakeln hat nach

Herrn de Vries den Zweck, den Transport der von

den Teutakeldrsen aufgenommenen Nhrstoffe zu

frdern. In Bezug auf die Zertheilung und Ver-

kleinerung der Vacuolen vermuthet er, dass dieselbe

auf einen der Ausscheidung von Sure und Ferment

in den Drsenzellen entsprechenden Vorgang zurck-

zufhren sei; durch die Theilnug soll vielleicht nur

eine Vergrsserung der Oberflche bewirkt werden,

damit die Ausscheidung erleichtert wird.

Die Bilder, welche man unter dem Mikroskope

von den Zellen in gereiztem Zustande bekommt, zeigen

die rothen kugelfrmigen oder gestreckten Vacuolen

von eiuem farblosen Medium umgeben. Sie enthalten

einen Theil des ursprnglichen Zellsaftes, bei dem

der smmtliche Farbstoff verblieben ist. Sie mssen
daher auch von ihrer gleichfalls flssigen Umgebung
durch eine Wand getrennt sein, sonst wre die

scharfe Begrenzung nicht mglich. Diese Wand muss,

wie lebendiges Protoplasma, ausseiest dehnbar und

elastisch und fr Farbstoffe impermeabel sein.

Man kann sich von der Richtigkeit dieses Satzes

berzeugen, indem man die Blasen z. B. durch Er-

wrmung zum Platzen bringt. Siestosscn dann durch

den entstandenen Riss ihren rothen, flssigen Inhalt

pltzlich aus, und dieser vermischt sich mit der farb-

losen Umgebung.
Was nun die letztere anbetrifft, so wird dieselbe

offenbar durch die whrend der Contraction der Va-

cuolen aus denselben ausgestossenen Flssigkeit ge-

bildet. Dass sie nicht mit dem Zellsaft identisch ist,

geht daraus hervor, dass weder der Farbstoff, noch

der Gerbstoff, noch die Eiweisskrper, welche der

ursprngliche Zellsaft enthlt, mit ausgestossen wer-

den. Dagegen enthlt der farblose Saft wahrschein-

lich
,
nicht minder wie der rothe

,
Sure und Zucker.

Die Turgorkraft ist, wie sich durch Behandlung mit

Salpeterlsung ergab, in den gereizten Zellen nahezu

dieselbe, wie in den ungereizten Zellen; die ausge-
stossene Flssigkeit besitzt somit wesentlich denselben

isotonischen Werth, als der ursprngliche Zellsaft.

Die Frage ,
durch welche Mittel die Ausstossung

des farblosen Saftes bewirkt wird
,
und in welcher

Beziehung dieser Vorgang zu der secernirenden und

aufsaugenden Thtigkeit der Drsen steht, drfte der

experimentellen Forschung ein ebenso fruchtbares als

schwieriges Feld der Untersuchung darbieten. F. M.

Kleinere Mittheilungen.
E. Leyst: Beobachtung auffallender Blitze.

(Melaoges physiques et chimiques, Tome XII, p. 291.)

Am 2. und am 5. Juni 1SS5 hatte Herr Leyst in

Pawlowsk Gelegenheit, starke Gewitter zu beobachten,

whrend welcher er mehrere auffallende Blitze gesehen.

Am merkwrdigsten war der am 2. um G Uhr 52 Minuten

Nachmittags beobachtete, der in etwa 30 Hhe aufleuch-

tete
,
in gleicher Hhe 50 weiter ging und sich dann

in zwei Theile zerlegte, die unter einem spitzen Winkel

aus einander gingen, der eine nach oben, der andere

nach unten
;

als sie etwa 30 von einander entfernt

waren, machten beide einen stumpfen Winkel und ver-

einigten sich wieder, um als einziger Strahl weiter zu

wehen. Die Figur, welche der Blitz zeichnete, war ein

Rhomboid
,

und das Interessante der Erscheinung lag

darin
,

dass derselbe Blitz wieder umkehrte und genau
dieselbe Bahn in Gestalt des Rhomboids auf seinem

Rckwege einhielt.

Am 5. Juni konnte Herr Leyst gleichfalls in berzeu-

gender Weise beobachten, dass mehrere einander folgende,

auffallende Blitze stets dieselbe Bahn einhielten, eine That-

sache
,

die man auch aus den in neuester Zeit vielfach

aufgenommenen Blitzphotographien abgeleitet hat.

Leon Godard: lieber die Diffusion der Wrme.
(Coraptes rendus, T. CI, p. 1260.)

De la Provostaye und Desains hatten gefunden,

dass, wenn Wrmestrahlen senkrecht auf eine Platte von

Bleiweiss auffallen, die Menge der diffundirten Wrme
variirt proportional mit dem Cosinus des Ausstrahlungs-

winkels. Zinnober und Bleichromat verhielten sich in

Betreff der Wrmediffusion hnlich, whrend beim pul-

verfrmigen Silber die Abnahme der zerstreuten Wrme
viel schneller erfolgte.

In dem Laboratorium der Sorbonne hat nun Herr

Godard diese Versuche nach derselben Methode wieder-

holt; die zu untersuchenden Krper wurden fein gepul-

vert, mit destillirtem Wasser angerhrt und auf horizon-

talen Glasplatten ausgebreitet; zuweilen wurde statt des
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Wassers Alkohol verwendet. Die Untersuchung ergab,

dass das Cosinus-Gesetz fr alle matten Krper gltig

ist, gleichgltig, welcher Art die Wrmequelle sei, und
dass es innerhalb bestimmter Grenzen auch fr Sub-

stanzen gilt, die, wie das pulverfrmige Silber, ein

bestimmtes Reflexionsvermgen besitzen. Aber dieses

Gesetz ist nur dann vollkommen richtig, wenn die

dilfundirende Platte eine bestimmte Dicke hat. Man
muss danach annehmen, dass die Dicke einen bestim-

menden Eiufluss hat, so dass eine Grenzdicke existirt,

von der an die Diffusion erst in normaler Weise erfolgt.

Herr Godard hat die Grenzdicke fr Sonnen-

warme bestimmt und fand sie beim Bleiweiss = 0,34G mm,
beim Zinnober = 0,173, beim Chromgelb = 0,165 und

beim Thenard-Blau = 0,163 mm. Diese mit der Substanz

variable Grenzdicke ndert sich auch mit der Wrme-
quelle und wchst, wenn die Temperatur der Wrme-
quelle abnimmt.

Da das Diffusionsvermgen einer Substanz abnimmt,

wenn die Temperatur der Wrmequelle sinkt, und somit

das Absorptionsvermgen wchst, so ist es gestattet an-

zunehmen, dass die Grenzdicke, die experimentell mit-

telst der Diffusion bestimmt worden, diejenige ist, welche

nothwendig ist fr die vollstndige Absorption der

Wrmestrahlen. Um diese Hypothese zu prfen, wurde

eine Platte Bleiweiss von geringerer Dicke als die Grenz-

dicke genommen und hinter dieser Platte eine Thermo-

sule aufgestellt; die Nadel des Galvanometers wurde

abgelenkt und zeigte somit den Durchgang einer be-

stimmten Wrmemenge an. Wenn diese Platte durch

eine ersetzt wurde, die dicker war als die Grenzdicke,

so blieb die Nadel unbewegt.

E. Brnstem und AI. Herzfeld: Zur chemischen
Constitution der Zuckerarten. (Berichte d.

deutsch, ehem. Gesellsch. XVIII, S. 3353.)

Einen wichtigen Beitrag zur Constitutionsfrage der

Zuckerarten lieferten jngst die Herren Brnstein und

Herzfeld. Whrend die meisten Chemiker darber

einig sind, dass die Zuckerarten ein mit beiden Affini-

tten an Kohlenstoff gebundenes Sauerstoffatom ,
also

die CO -Gruppe, enthalten, ist es noch nicht definitiv

festgestellt, wo diese Gruppe bei den einzelnen Zucker-

arten sich befindet, ob am Ende oder inmitten der

Kohlenstoffkette. Eine Entscheidung dieser Frage ist

durch Untersuchung der Oxydat.ionsproducte der Zucker-

arten herbeizufhren, jedoch war dies bei der Lvulose

C6 II 12 Oc welche mit Traubenzucker vereinigt den ge-

whnlichen Rohrzucker bildet bis zur Zeit noch nicht

gelungen, da man stets Oxydationsmittel angewandt hatte,

durch deren allzuheftige Wirkung weitgehende Spaltun-

gen eintraten, die keinen Rckschluss zu ziehen gestatte-

ten. Die Herren Borns tein und Herzfeld oxydirten
nun die Lvulose durch Quecksilberoxyd unter Zusatz

von etwas Barythydrat und erhielten so zwei Suren,
die sich als Glycolsure, CIJ 2 OH CO OH, und Trioxy-
buttersure erwiesen. Da die letztere bei der Reduction

einen lactonartigen Krper ergiebt, so muss sie, nach

den Untersuchungen Fittig's ber diese Krperelasse,
die vier Kohlenstoffatome in einer Reihe gruppirt ent-

halten, und ist ihr die Constitution

C H2 . H CH . H C H . II C II

zuzuschreiben. Das Auftreten dieser beiden Suren als

Spaltungsproducte der Lvulose weist aber dieser die

Constitution

CIL. OH. CO
;
CHOH.CHOH.CHOH.CH2OH

zu
,
und es findet die Oxydation gemss der bekannten

Regel statt, dass die Kette neben der charakteristischen

C=0- Gruppe gesprengt wird, wobei diese mit dem ein-

facheren der beiden Spaltungsstcke verbunden bleibt

und demnach die beiden in der That erhaltenen Suren
entstehen mssen. Die Structur der Lvulose ist hier-

nach mit grosser Wahrscheinlichkeit festgestellt. L. G.

P. Regnard: Ueber die Wirkung des Chloro-
phylls auf die Kohlensure ausserhalb
der Pflanzenzelle. (Comptes rendus T. CI, p. 1293.)
In der Pflanzenzelle ist das Chlorophyll bekanntlich

an die Krner weissen Protoplasmas gebunden und eine

Zersetzung der Kohlensure durch die Krner im Lichte

erfolgt nur dann, wenn sie durch Chlorophyll grn ge-
frbt sind. Das Verhalten ist hier ein ganz analoges
wie zwischen dem farblosen Globulin und dem rothen

Hmatoglobin der rothen Blutkrperchen ,
indem auch

hier die Sauerstoffaufnhme nur dann stattfindet, wenn
die Blutkrperchen roth gefrbt sind. Da nun im Blute

der rothe Farbstoff allein die Function der Sauerstoff-

aufnahme ausbt, und diese Fhigkeit auch behlt, wenn
er vom Globulin getrennt ist

,
so war die Frage berech-

tigt, ob das Chlorophyll gleichfalls allein, ohne sein Sub-

strat, die Kohlensure zerlegen knne.
Fast alle Autoren sind der Meinung, dass diese Frage

negativ zu beantworten sei, dass das Chlorophyll im
Lichte nur dann Kohlensure zerlegen und Sauerstoff

entwickeln knne
,
wenn es mit farblosem Protoplasma

verbunden ist. Herr Regnard ist jedoch der Ansicht,
dass dieser Schluss nicht berechtigt ist, weil die Versuche,
die hierber angestellt worden, nicht empfindlich genug
gewesen. Man hat in Wasser, welches Kohlensure ge-
lst enthielt, entweder eine alkoholische Lsung von

Chlorophyll, oder zerriebene Pflanzenzellen gebracht, und
erwartete, dass im Licht Sauerstoffblasen aufsteigen sollten.

Herr Regnard hat die Frage durch eine empfind-
lichere Methode zu lsen gesucht.

Es wurde eine wsserige Lsung von Coupier'-
schem Blau hergestellt und dieses durch neutrales

Natriumhydrosulfit genau entfrbt. Die Entfrbung
wurde ganz exaet ausgefhrt, so dass die geringste Spur
von Sauerstoff die Lsung wieder blute. Wurde diese

Lsung in eine gut verschlossene Flasche eingefllt, ein

Stckchen Potamogeton- Blatt hineingelegt und dem
Sonnenlicht exponirt, so wurde die Flssigkeit in 5 Mi-

nuten intensiv blau.

Nun wurden zarte Salatbltter im Achatmrser fein

zerrieben, die Masse dem Wasser zugesetzt und filtrirt;

das Filtrat war eine grne Flssigkeit mit zahlreichen

Chlorophyllkrperchen und Zellfetzen
,
ohne eine einzige

ganze Zelle. Ein Theil des Filtrats wurde mit entfrbtem
C oupier'schen Blau dem Sonnenlichte exponirt, ein

anderer gleich behandelter dunkel gehalten. Nach zwei

Stunden war die belichtete Flssigkeit blau; die dunkle,

war nach 10 Tagen noch farblos. Die Chlorophyllkrner
knnen somit ohne das Zellprotoplasma Sauerstoff ent-

wickeln.

Hierauf wurde das Chlorophyll noch weiter isolirt;

es wurde durch Aether oder Alkohol extrahirt, und in

die Chlorophylllsung wurden Plttchen reiner Cellulose

getaucht. Die so hergestellten knstlichen" grnen Blt-

ter, ohne Zellen und ohne weisses Protoplasma, wurden

getrockuet, in das entfrbte Blau gebracht und dem Lichte

exponirt; nach 2 bis 3 Stunden wurde die Flssigkeit
wieder farbig, whrend die im Dunklen gehaltene Con-

trolflssigkeit farblos blieb.

Herr Regnard schliesst hieraus, dass 1) die von den
Zellen isolirteu Chlorophyllkrper die Kohlensure zer-

legen, 2) dass das vom Protoplasma getrennte Chlorophyll

gleichfalls wirkt, aber sehr schwach.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in
Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Rraunachweig Fr die. Redaetion verantwortlich: Eduard Vieweg.



Naturwissenschaftliche Rundschau.
Wchentliche Berichte ber die Fortschritte auf dem

Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

Unter Mitwirkung der Herren Professoren Dr. J. Bernstein, Dr. A. v. Koenen,
Dr. Victor Moyer, Dr. B. Schwalbe und anderer Gelehrten

herausgegeben vonDurch alle Buchhand-

lungen und Postanstalteu

tu beziehen. Friedrich Vieweg und Sohn
Wchentlich eine Nummw.

Preis vierteljhrlich

3 Mark 50 Pf.

I. Jahrg. Braunschweig, 13. Mrz 1886. No. 11.

Inhalt.
Spectroskopie. A. Coruu: Untersuchung der telluri-

schen Banden
,
B und A des Sounensneetrums. S. 85.

Physiologie. J. Lahr: Die G rassmann' sehe Vocal-

theorie im Lichte des Experimentes. 8. 87.

Meteorologie. H. Hildebrandsson : Hauptschliche
Resultate der in Schweden angestellten Untersuchun-

gen ber die oberen Strmungen der Atmosphre. S. 89.

Kleinere Mittheilnhgen. J. Janssen: Ueber die Con-

stitution der Sonnenflecke und ber die Photographie
als Mittel zu astronomischen Entdeckungen. S. 90.

Hugo Fischer: Beitrag zur mechanischen Unter-

suchung plastischer Krper. S. 91. Bruhin: Die
Adventivflora Nordamerikas. S. 91. E. Stahl: Eiu-
liuss der Beleuchtungsrichtung auf die Theiluug der

Equisetumsporen. S. 92. f. P. le Kons: Ueber
die Nachbilder. S. 92.

A. Cornn: Untersuchung der tellurischen

Banden a, B und A des Sonne nspec-
trums. (Annales de Chimie et Je Physique Ser. 6.

Tome VII, 1886, p. 5.)

Die dunklen Linien des Sonuenspectrums sind so

oft und von so vielen bedeutenden Forschern untersucht

worden, dass man nach dieser Richtung angestellte

Untersuchungen fr unfruchtbar halten mchte; das

Nachstehende wird gleichwohl zeigen, dass dem nicht

so ist, und dass dank den Vervollkommnungen der

Instrumente wie der Methoden das Feld fr neue

Untersuchungen nicht bloss nicht erschpft ist, son-

dern stets neue wichtige Probleme auftreten. Die

Untersuchung, die Herr Cornu in der Absicht unter-

nommen hat, um charakteristische Merkmale fr die

Absorption der Lichtstrahlen durch unsere Atmosphre
zu erlangen, hat sich nach und nach erweitert; sie

fhrte zunchst zu einer ungemein einfachen Methode,

um sofort die beiden Hauptgruppeu von Linien im

Sonnenspectrum von einander zu unterscheiden, und

durch Anwendung dieser Methode auf ganz bestimmte

tellurische Gruppen konnten eine Symmetrie und Ana-

logien in denselben nachgewiesen werden, die man
vorher gar nicht vermnthet hat.

In dem Spectrum der Sonne hat man schon lngst
zwei Arten von dunklen Linien unterschieden; die

einen, welche stets dasselbe Aussehen zeigen, und

andere, welche breiter und dunkler werden, in dem

Maasse, als die Sonne sich dem Horizonte nhert.

Die ersteren, die meist identisch sind mit den hellen

Linien glhender Metlldmpfe (Eisen, Magnesium,
Calcium, Natrium, Nickel u. s. w.J, schrieb man der

Absorption zu, welche die an der Sonnenoberflche

verdampfenden Metalle auf ihr Licht ausben; die

anderen werden, da Are Intensitt sich mit der Dicke

der Luftschichten ndert, durch welche die Sonnen-

strahlen hindurch mssen, durch die Absorption der

Gase und Dmpfe der Erdatmosphre erklrt. Das

Sonnenspectrum besteht sonach aus Linien, deren

Ursprung in der Sonne liegt, und aus solchen irdischen

Ursprunges, und man unterscheidet sie der Krze
halber als Sonnen"-Linien und tellurische" Linien.

Die Hauptgruppeu der Linien werden nach Fraun -

hofer (1817) mit den Buchstaben A, B, G ... II; it,

b ... unterschieden, ohne Rcksicht auf die beiden

Arten ihrer Entstehung ; spter wurden neue Buch-

staben hinzugefgt, so dass jetzt die Bezeichnung der

Linien ganz unsystematisch ist und eine grosse Con-

fusion entstehen wrde, wenn die Zahl der zu unter-

scheidenden Gruppen nicht eine beschrnkte wre,

bercksichtigen wir nur den sichtbaren Theil des

Spectrums, so haben wir unter den acht Hauptlinien,

die Fraunhofer mit A bis II bezeichnet, um ungefhr
die sieben Hauptfarben des Spectrums von einander zu

trennen (.4 usserstes Roth, B Roth, C Orange, D Gelb,

E Grn, F Blau, G Indigo, H Violett), sechs, welche fr
metallische Elemente charakteristisch und Sonneu-

linien sind (nmlich C und F Wasserstoff, D Natrium,

E und Gr Eisen, H Calcium), und zwei, A und B, die

tellurisch sind.

Fraunhofer beschrieb ferner zwei complicirte

Linien-Gruppen, nmlich eine ziemlich breite Bande a

im ussersten Roth und eine sehr deutliche dreifache

Linie b im Grn; von diesen ist b metallisch (Mag-

nesium) und a terrestrisch. Brewster, der neue

Banden von wechselnder Intensitt entdeckte, fhrte

ueue Bezeichnungen ein, von welchen die Gruppe
im Orange uns hier besonders interessiit.

Die Bemhungen der Spectroskopiker waren nun

darauf gerichtet, die zwei Arten von Linien von ein-

ander zu trennen. Es wurde nachgewiesen, dass die

Banden in der Nhe der Linie D tellurische sind und

vom Wasserdampfe herrhren
;

dass ausser diesen

Banden die in der Nhe der Linie C und die Linie u
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fast verschwinden bei sehr grosser Klte, wo die Luft

keinen Wasserdampf enthalt, whrend A, B und c,

bestehen bleiben, und da sie im Allgemeinen ziemlich

analoges Aussehen darbieten, hat man sie einem perma-

nenten Gase der Atmosphre zugeschrieben. Spter
wurde gefunden, dass bei Anwendung sehr starker

Zerstreuungen A und B Banden bilden, die sich in

eine Reihe von Doppellinien auflsen, so dass man

diese beide Linien einer und derselben absorbirenden

Substanz der Atmosphre zuschrieb; nach den aller-

neuesten Untersuchungen ist diese Substanz der Sauer-

stoff der Atmosphre. Ueber die Linie tt, die man

bei strkerer Zerstreuung als complicirte Gruppe von

Linien erkannt hat, war man im Unklaren, welchem

Stoffe man sie zuschreiben sollte.

Bei dieser Sachlage nahm Herr Cornu seine

Untersuchungen auf, zu denen er sich vorzugsweise

der Gitter bediente, bei den Vorversuchen eines von

Rutherford, bei den spteren Beobachtungen eines

ausgezeichneten Gitters von Herrn Rowland, dessen

Liuien auf Spiegelmetall geritzt, einen Abstand von

0,001760 mm halten. Diese Gitter bertreffen an

Zerstreuungsvermgen und Deutlichkeit der Bilder

alles, was bisher selbst die besten Prismen zu leisten

im Stande waren. Mit diesem Instrumente ging er

an das Studium der tellurischen Linien, die er anfangs
in der damals blichen Weise dadurch von den Sonnen-

linien unterschied , dass er ihre wachsende Intensitt

bei tieferem Stande der Sonne beobachtete. Zwischen-

durch machte er mit seinem ausgezeichneten Apparate
Versuche ber eine von Herrn Thollon beschriebene

Beobachtung, dass man im Stande sei, die Rotation

der Sonne im Spectroskope zu beobachten, wenn man
das Spectrum des Ostrandes der Sonne mit dem des

Westrandes vergleicht. Da nmlich die Souuenatmo-

sphre am strande sich uns nhert, am Westrande

aber sich von uns entfernt, mssen die Lichtwellen vom
Ostrande kleiner, also die Strahlen brechbarer sein, die

vom Westrande kommenden grsser und also weniger
brechbar sein als die von der Sonueumitte; die Linien

vom Ostrande der Sonnenscheibe zeigen eine Ver-

schiebung nach dem Violett, die vom Westrande nach

dem Roth, was mau bei starken Zerstreuungen deut-

lich beobachten kann. Die tellurischen Linien wer-

den von diesen Bewegungen nicht beeinflusst, sie

bleiben unverndert und knnen als Maassstab fr
diese usserst kleinen Verschiebungen der Sonuen-

linien dienen. Mit seinem ausgezeichneten Spectro-

skope berzeugte sich Herr Cornu von der Richtig-
keit dieser Beobachtung und konnte z. B. in der

Gruppe a unter 12 Linien sechs als entschiedene

Sonnenlinien erkennen.

Es stellte sich bald heraus, dass in den tellurischen

Banden und Liniengruppen eine grosse Anzahl feinster

Sounenliuien regellos zerstreut vorkommen, und er

bemhte sich, ihre Verschiebung zu einer schnellen

und mhelosen Unterscheidung von den tellurischen

Linien zu veiwerthen. Der Erfolg war, wie bereits

eingangs erwhnt, ein ausgezeichneter. Er erzeugte
mit einem Wollaston'schen doppelbrechenden Prisma

von der Sonne zwei Bildchen, von denen jedes nur

die Hlfte des Spaltes im Spectroskope einnahm, und

zwar wurde durch geeignete optische Illfsmittel die

Anordnung so getroffen, dass der Ostrand des einen

Bildes im Spalte ber dem Westrande des anderen

lag. Die Sonnenlinien erschienen nun im Spectro-

skope wegen der entgegengesetzten Verschiebung der-

selben gebrochen, die tellurischen hingegen als gerade

Linien. Da es sich hier aber um ungemein kleine

Grssen handelt und die sichere Beobachtung der

durch die Sonnen-Rotation hervorgerufenen Verschie-

bung eine tangentiale Stellung des Spaltes zum

Sonnenrande erforderte, kam er schliesslich auf fol-

gende praktische Methode: Ein sehr kleines Sonnen-

bildchen fllt so auf den Spalt des Spectroskopes, dass

der Aequator- Durchmesser dem Spalte parallel ist;

das Bildchen wird nun so verschoben, dass nach ein-

ander der Spalt mit allen Sehnen des Bildes zusammen-

fllt, die dem Aequator parallel sind; die Sonnen-

linieu machen hierbei eine oscillirende Bewegung um
ihre Mittellage, whrend die tellurischen still stehen.

Durch ein dauerndes Oscilliren der Sonnenbildchen

ber dem Spalte ist Herr Cornu somit in den Stand

gesetzt, auf den ersten Blick eine Sonnenliuie von

einer tellurischen zu unterscheiden.

Mit Hlfe dieser bequemen Methode ging nun

Herr Cornu an die Untersuchung der drei Gruppen
,
B und A. Selbstverstndlich war eine sehr ein-

gehende Prfung der Leistung seines Apparates, der

Richtigkeit der Methode, der Constauten der Mes-

sungs- und Berechnungs- Methode vorausgegangen.

Von jeder einzelnen Gruppe sind die gefundenen und

die nach Wellenlngen berechneten Werthe der Linien

in Tabellen zusammengestellt und bei jeder Linie

gleichzeitig angegeben, ob sie eine metallische Sonuen-

linie, oder eine Wasserdampflinie, oder eine sonstige

tellurische ist. Nach den gefundenen Zahlenwerthen

ist dann eine Tafel gezeichnet, auf welcher die Ein-

theilung nach Millionstel-Millimeter der Wellenlnge

gemacht ist
;
doch war die Scala fr die drei Gruppen

eine etwas verschiedene, die zu Grunde gelegte Lngen-
einheiten in der Zeichnung standen in dem Verhltnisse

wie 10:9:8. Eine in jeder Gruppe vorkommende

isolirte Linie wurde in dieselbe Verticale der Zeich-

nung gebracht.

Abstrahirt man von den in jeder Zeichnung sicht-

baren Sonnenlinien, so findet man die Structur der

drei Spectra auffallend hnlich. Rechts von der ein-

zelnen Linie sieht man eine vollkommen berein-

stimmende Reihe von Doppellinien, von

denen die Gruppe A 15, B 13 und all enthlt;

darber hinaus wird die Unsicherheit wegen der

Schwche der Linien und der Vermischung mit frem-

den Linien zu gross. Nach links schwindet die Aehn-

lichkeit der drei Gruppen um so mehr, je weiter man
sich von der isolirten Linie entfernt. Zuerst sieht

man eine isolirte Doppellinie in allen drei Spectren,

dann folgen in B zwei hnliche und in A drei; weiter

sieht man eine Gruppe von drei Linien, die sich in

allen drei Spectren findet; dann kommen noch drei
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Doppellinien, deren Zwischenrume immer kleiner

werden. Das Ende der Spectra an der weniger
brechbaren Seite ist bei allen dreien sehr hnlich, ohne
identisch zu sein. Herr Cornu ist der Meinung,
dass an dieser Seite Liniengruppen ber einander

liegen, deren Gesetzmssigkeit ihm noch uubekannt

is(, so dass er von einer methodischen Classificirung
derselben Abstand nehmen musste.

In den drei Gruppen kommen noch zwei Arten
von terrestrischen Linien vor, ausser denen, welche
die angefhrte regelmssige Structur zeigen; die einen

zeigen stets dasselbe Verhltniss der Intensitt zu den

regelmssigen Linien; andere zeigen verschiedene

Intensitten je nach den meteorologischen Verhlt-

nissen; ihr Verschwinden in grosser Klte und ihr

reichliches Auftreten im Sommer lsst sie als Wasser-

dampflinien erkennen.

Herr Oornu hat zwischen den regelmssig ver-

theilten Linien der drei Gruppen noch sehr wichtige
numerische Beziehungen gefunden, welche vielleicht

ein tieferes Verstndniss der Spectra der Substanzen

erschliessen knnen. Er fand zunchst, dass das

Gesetz der Vertheilung der Doppellinien in den drei

Banden ziemlich das gleiche ist. Nennt mau den
Abstand einer Linie der Dubletten, z. B. der zweiten

Linie der 10. Dublette von der isolirten, A A und die

mittlere Wellenlnge des Zwischenraumes A, so ist

der Werth AA/A bei allen drei Banden ziemlich

gleich. Nachstehende Zahlen geben hiervon ein deut-

liches Bild :

Bande isolirte Linie 2 der Ai * AV*
Linie 10. Dublette

a . . 628,66 632,33 3,67 630,50 0,00582
B . . 688,31 692,35 4,01 690,33 0,00585
A . . 762,02 766,56 4,54 764,29 0,00594

Die geringe Zunahme des Werthes AA/A deutet

Herr Cornu dahin, dass man Gleichheit nur finden

werde, wenn man die entferntesten Dubletten in Rech-

nung zieht. In derThat zeigen sich die Unterschiede

bedeutend grsser, wenn man den Abstand kleiner

nimmt, oder wenn man gar die Gruppen an der brech-

bareren Seite von der isolirten Linie, also links von

dieser, in Rechnung zieht.

Eine fernere numerische Beziehung der Wellen-

lngen der drei Banden hat Herr Cornu noch

aufgefunden, indem der reeiproke Werth der Wellen-

lngen homologer Linien eine arithmetische Progres-
sion bildet. Dies zeigen am anschaulichsten nach-

|

stehende Zahlen.

Brechbarer Rand:
B A

).. . 027,54 686,56 759,30
1

j 0,0015935 0,0014563 0,0013170

X .

i_

I
Differenz:

Differenz : 1372 1393 (im Orig. 1363)

Isolirte Linie:
A

762,02

B
. 628,66 688,31

j 0,0015907 0,0014528 0,0013123

Differenz : 1379 1405

2. Linie der 10. Dublette:
B A

632,33 692,35 766,56

0,0015814 0,0014444 0,0013045

1370 1399 (im Orig. 1401)

Auch hier sind die Verhltnisse nicht ganz genau
gleich; aber schon auf Grund dieser annhernden

Beziehungen lassen sich hypothetische Schlsse auf
die Existenz noch anderer Gruppen ziehen, welche
zur selben Familie gehren.

Aus der ziemlich constant bleibenden Differenz
der Werthe von 1/A berechnet Herr Cornu, wenn er

fr diese Differenz den Mittelwerth 1368 nimmt, als

Wellenlnge des brechbaren Randes fr eine Gruppe
'

die Wellenlnge 577,93 und fr a" 53 ",59, die

entsprechenden beiden weniger brechbaren Gruppen
htten an ihren brechbaren Rndern die Wellenlngen
A! 847,31 und A" 958,40. Nach den Erfahrungen
an den Gruppen K, B und A muss die Intensitt von

'

und a" immer geringer, die von und A" immer
grsser werden; ebenso berechnet Herr Cornu den
Abstand der Dubletten fr die hypothetischen Gruppen
aus dem ersten Gesetze.

Herr Cornu hat sich bemht, die berechneten

Gruppen aufzufinden. In der That kommen in der

Gegend von ' = 577,93 und u"= 535,59 ziemlich
viel tellurische Linien vor, sie sind aber so schwach,
dass man sie nur ganz nahe am Horizonte beobachten
kann. Dies bietet so grosse Schwierigkeiten, dass
ein Erfolg nach dieser Richtung nicht zu verzeichnen
ist. Wohl fand Herr Cornu vereinzelte Dubletten,
deren Abstand aber grsser war als der gefundenen

Gesetzmssigkeit entsprach. Diesen hnliche Dubletten
hat er brigens auch im Roth gefunden, und will spter
diese neuen Linienreihen untersuchen.

In Bezug auf die berechneten Gruppen und A"
konnte bisher nur die Karte der infrarothen Strahlen,
die Herr Abney verffentlicht hat, zu Rathe gezogen
werden. Auf dieser ist die Gegend A= 847,31 ganz
ohne intensive Strahlen. Die Gegend A" = 958,40
zeigt zwar Gruppen, unter denen man wohl Structuren
wie im sichtbaren Theile des Spectrums finden knnte;
leider sind aber die Details der Karte nicht fein genug
fr diese Untersuchung. Im Infraroth findet man auch
Reihen weit abstehender Dubletten, welche an die bei

K und u" erwhnten erinnern.

Es bieten diese Untersuchungen in der That ein

weites Feld neuer Untersuchungen, welche sehr inter-

essante unerwartete Resultate versprechen.

J. Lahr: Die Grassmann'sche Vocaltheorie im
Lichte des Experimentes. (Annaleu d. Physik,
N. F. Bd. XXVII, S. 94.)

Unter den Angaben, welche sich auf die charakte-
ristische Zusammensetzung der einzelnen Vocalklang-
massen beziehen, wrden diejenigen Grassmann's
lngst in den Vordergrund getreten sein, wenn es

diesem Beobachter vergnnt gewesen wre, seine mit
musikalischem Gehr von seltener Feinheit, ohne
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weitere Hlfsmiltel , ausgefhrten Analysen durch

objeetive Methoden auch weniger Scharfhrigen glaub-

haft zu machen. Grassmann's Angaben haben etwas

Bestechendes, welches sie hauptschlich dem Umstnde
verdanken ,

dass sie sich besser als alle anderen vor-

liegenden mit einer ebenso fundamentalen wie merk-

wrdigen Thatsache auf dem Gebiete der Vocallaute

in IOinklang setzen lassen.

Es giebt drei extreme Stellungen der Artikulations-

organe, deren jede der Erzeugung der drei extremen

Vocallaute gewidmet ist. Diese drei extremen Vocal-

laute, welche von einander verschiedener sind, als jeder

derselben von irgend einem anderen Vocallaute, sind

das U, I, A. Einer continuirlichen Ueberfhrung der

Stellung fr das U in diejenige fr das I entspricht

ein continuirlicher Uebergang des Vocallautes vom U
durch U' und Iu in I. Dieselbe Uebereinstimmung
zwischen der Continuitt des UebergaDges in Bezug
auf die Stellungen der Artikulatiousorgane zur Conti-

nuitt der Aenderung des vocalischen Lautcharakters

besteht fr die Reihen U, 0,
a
, A", A einerseits und

I, E, Ea
,
A e

, A andererseits , sowie fr die seeun-

dren Reihen
,
welche sich zwischen den einzeJnen

Gliedern der primren bilden lassen. Die symbolische

Darstellbarkeit der Farben in Bezug auf Nuance und

Sttigung durch die Punkte eines ebenen Dreiecks

findet also auf dem Gebiete der Vocallaute eine Ana-

logie und diese systematische Darstellbarkeit aller

Lautmglichkeiten auf dem vocalischen Lautgebiete,

von deren Existenz die Erfahrungen des Sprechenden
und Hrenden unmittelbar Rechenschaft geben, wrde
durch die Besttigung von Grassmann's Angaben
eine objectiv-physikalische Grundlage gewinnen. Das

Wesentliche von Grassmann's Behauptungen it

nmlich
, dass charakteristisch fr das U sei

,
der

Zusammenklang des Grundtones mit nur einem har-

monischen Oberton kleiner Ordnungszahl, fr das /der

Zusammenklang des Grundtones mit ebenfalls nur

einem harmonischen Oberton, aber von hoher Ord-

nungszahl, fr das A der Zusammenklang des Grund-

tones mit einer continuirlichen Reihe harmonischer

Obei'tne bis zu einer hohen Ordnungszahl hinauf.

Zwischen je zweien dieser extremen Charaktere lassen

sich Uebergnge bilden. So wrde charakteristisch

fr das das Mitklingen nur eines Obertones, wie

beim U und I, aber von mittlerer Ordnungszahl sein,

fr das resp. E das Mitklingen von mehr Obertnen
wie beim U resp. I, aber von weniger wie beim A und

zwar beim von niederer, beim E von hoher Ord-

nungszahl und so weiter.

Die Resultate, welche Auerbach gewann, der

letzte Forscher, der sich mit einer systematischen

Analyse der Vocallaute beschftigt hat, waren Grass-
mann's Behauptungen nicht gnstig. Letzterer er-

hob aber gegen die Beweiskraft der angewandten
Methode subjeetive Analyse mit Hlfe von Reso-

natoren
, Zweifel, die um so berechtigter erscheinen

mssen, als unter Auerbach's Angaben sich solche

befinden, die mit der directen Wahrnehmung in offen-

barem Widerspruche stehen, So wrde nach Auer-

bach das I aus dem Zusammenklingen einer conti-

nuirlichen Reihe von Partialtnen mit, der Ordnungs-

zahl nach stetig abnehmender Intensitt entstehen,

whrend auch ein wenig gebtes Ohr in dem 7'- Klange

das unvermittelte Nebeneinander zweier Tne von

sehr verschiedener Hhe erkennt.

Herr Lahr hat sich nun unter Leitung des Herrn

Professor Sohn cke der dankbaren Aufgabe unterzogen,

die Angaben Grassmann's einer experimentellen

Prfung mit verschiedenen Methoden zu unterwerfen,

unter denen aus naheliegenden Grnden diejenige die

meiste Beachtung verdient, welche die subjeetiven

Momente von der Beweisfhrung nach Mglichkeit

auszuschliessen strebt. Diese Methode, welche zuerst

vonJenkin undEwing ausgebt worden ist, besteht

darin, einen Vocal auf einen bestimmten Ton in den

Schallbecher des Phonographen hineinzusiugen, das

Profil der hierbei entstandenen Stanniole.indrcke in

vergrssertem Maassstabe zu gewinnen, eine grosse

Anzahl der, verschiedenen Schwingungsphasen von

kleinem Winkelabstand zugehrigen, Elongationen

auszumessen und aus diesen Ordinatenwerthen nach

Fourier's Methode das Intensittverhltniss der

in der Klangmasse enthaltenen Partialtne zu berech-

nen. Um die Schwingungscurve in vergrssertem

Maassstabe zu gewinnen, hatten die genannten For-

scher ein Hebelsystem angewendet, dessen eines Ende

bei langsamer Drehung des Phonographen den Stauniol-

eindrcken folgte, whrend das andere auf einer schnell

bewegten, berussten Flche schrieb. Herr Lahr hat

statt des Hebelsystems in zweckmssiger Weise Luft-

iibertragungen nach Marey'scher Art angewendet.

Von Jenkin und Ewing liegen Analysen fr und

U, gesungen in verschiedener Tonhhe (letzteres auch

von verschiedener Stimme) vor. Ausserdem hatte

Schneebeli schon gleichwerthige, dieselben Vocale

betreffende Resultate mit dem Phonautographen ge-

wonnen ,
das heisst durch Ausmessung von Curven,

welche eine durch Ansingen in Schwingung versetzte

Membran bei geeigneter Uebertragung aufzeichnet.

Herr Lahr hat das Erfahrungsmaterial, welches er

vorfand, dadurch ergnzt, dass er sieh zwar auf eine

einzige Tonhhe (/') beschrnkte, dafr aber eine

grosse Anzahl verschiedener Vocalklnge der Unter-

suchung unterzog.

Unter Verwerthung der Resultate, welche die

eigenen Untersuchungen geliefert haben, sowie der-

jenigen der genannten Autoren, gelangt Herr Lahr

zu folgenden Schlssen:

Der Hauptcharakter des ist gegeben durch die

Verstrkung eines einzigen Obertoues. Dieser Ober-

ton
,

in der weit berwiegenden Mehrzahl der vor-

liegenden Flle der erste, tritt am meisten hervor in

der ungestrichenen Octave, also in der Tonlage, in

'

welcher Mnner gewhnlich zu sprechen pflegen, und

verschwindet fast ganz, wenn U oberhalb einer ge-

wissen Tonhhe, die jedoch nicht fr alle Stimmen

dieselbe ist, gesungen wird. Vergleicht man die Ton-

hhe, bei welcher dieser Wechsel in der Verstrkung

des Obertones eintritt, mit der Hhe, bei welcher wir
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einen Wechsel im Klange unserer Stimme bemerken,

so findet man, dass dieselben genau zusammenfallen.

Der Klang unserer Stimme ist oberhalb dieser kri-

tischen Hhe viel zarter und weicher, aber auch

weniger krftig, als unterhalb derselben." Wh-
rend wir nach der Hhe den Oberton fast ganz
schwinden sehen, finden wir in tiefen Tonlagen ausser

dem ersten auch noch den zweiten Oberton verstrkt.

Dieses Resultat stimmt insofern sehr gut mit der

Grassmann'scheu Theorie berein, als beim Singen
in tiefen Tonlagen dieser Vocal erfahrungsgemss
immer etwas zum O-Charakter hinneigt."

Beim finden wir den charakteristischen Ober-

ton mehr verstrkt als beim f
r

,
wenn beide Vocale

von derselben Stimme in derselben Hhe gesungen
werden. Die fr diesen Vocal erhaltenen Resultate

beweisen die Grassmann'scheu Angaben deswegen
sehr gut, weil es nicht in allen Fllen derselbe Ober-

ton ist, der als charakteristisch hervortritt, sondern

weil in allen drei angefhrten Resultaten jedesmal
ein anderer verstrkt auftritt. Dieselbe Beobachtung
machen wir bereinstimmend mit Grassmann bei

den Resultaten fr den Vocal I. Ausserdem bemer-

ken wir bei diesem Vocal, dass bei ihm besonders die

hohen Obertne auftreten
,
whrend dieselben beim

U gar nicht vorhanden sind."

..Wenn auf die Tne B oder e gesungen wird,

so treten, bereinstimmend mit der Grassmann'-
schen Theorie, drei, resp. zwei Obertue verstrkt auf,

whrend bei U, wenn es auf dieselben Tne gesungen

wurde, nur zwei, resp. ein Oberton verstrkt erschien.

Der Hauptunterschied dieser beiden Vocale besteht

also wirklich in der verschiedenen Anzahl der ver-

strkten Obertne."

Whrend gesungen auf f durch die Ver-

strkung zweier Obertne charakterisirt erscheint,

tritt bei A in derselben Tonhhe noch ein dritter

und vierter Obertou hinzu; und wenn der Charakter

der Vocale U, 0, A" schon allein durch die ver-

schiedene Anzahl der verstrkten Obertne unter-

schieden werden konnte, so unterscheidet sich von

diesen Vocalen ausserdem noch ganz besonders durch

die Lage der verstrkten Obertne in Bezug auf den

Grnndton. Whrend bei den erstgenannten Vocalen der

erste Oberton immer zu denverstrkten gehrte, finden

wir denselben, den brigen gegenber, fast ganz zu-

rcktreten, dagegen die Obertue bis zum achten und

neunten hinauf besonders verstrkt, wodurch gerade
der Charakter dieses Vocals bestimmt sein drfte."

Uebereinstirnmend mit dem Vocale treten auch

bei E die Obertne nur schwach auf, dagegen unter-

scheiden sich beide dadurch, dass bei die hohen

Obertne fast gar nicht in Betracht kommen, whrend
dieselben, hnlich wie beim

, fr diesen Vocal (E)
charakteristisch erscheinen. A und E unterscheiden

sich hauptschlich durch die Intensitt der Obertne,
so dass man diese beiden Vocale auch als hartes und
weiches E bezeichnen knnte."

Treten bei den seither genannten Vocalen die

Obertne in Bezug auf Anzahl, Lage und Intensitt

in der mannigfaltigsten Weise auf, so finden wir,

durchaus bereinstimmend mit den Grassmann'-
scheu Angaben ,

bei dem Vocale A die acht ersten

P.irtialtne in fast gleicher Strke vor."

Aus den Resultaten, welche Herr Lahr mit den

brigen von ihm angewandten Methoden gewonnen

hat, verdient noch besonders hervorgehoben zu wer-

den, dass es ihm gelingt, durch das Zusamiucn-

tnen von Stimmgabeln, wenn er nach den Angaben
Grassmann's verfhrt, die U, U\ 2'", i'-Reihe und

die U, 0, A, .A-Reihe der Vocale synthetisch hei vor-

zubringen. Gad.

H. Hiltlebramlssoit: Hauptschliche Resultate

der in Schweden angestellten Unter-

suchungen ber die oberen Strmungen
der Atmosphre. (Comptes rendas-T. CI, p. 1515.)

Schon die ersten, vor 30 Jahren gezeichneten,

synoptischen Wetterkarten hatten gezeigt, dass die

Richtung der Winde um ein barometrisches Maximum
eine centrifugale ist, und in der Umgebung eines

Minimums eine centripetale; dass gleichzeitig die

Bewegung eine tangentiale Componente hat, so dass

auf der nrdlichen Hemisphre der Wind um ein

Maximum sich in der Richtung der Uhrzeiger dreht, um
ein Minimuni in entgegengesetzter Richtung. Man
musstc daraus schliessen, dass die Luft im Centruin

eines Sturmwindes in die Hhe steigt, und in einer

bestimmten Hhe vom Centrum nach allen Richtungen
abfliesst. In den Gebieten des barometrischen Maxi-

mums sinkt dann diese obere Schicht nach unten und

speist die unteren divergirenden Winde.

Will man diesen Mechanismus eingehender studi-

ren, so muss man die Bewegung der Luftstrmungen
in den hchsten Schichten der Atmosphre direct, ge-

nau beobachten
,
was oft mglich ist mittelst der Eis-

krystalle, welche die sogenannten Cirruswolken bilden,

und deren Zug die Richtung des Luftstromes an-

giebt, in dem sie schweben. Von diesem Gedanken

geleitet, hat Herr Hi ldebrandsson in Schweden

im Jahre 1873 eine regelmssige Beobachtung des

Cirri organisirt, und aus diesen Beobachtungen fol-

gende Schlsse abgeleitet:

1) Ganz nahe dem Centrum einer Depression, oder

eines barometrischen Minimums, bewegen sich die

oberen Strmungen nahezu parallel zur Richtung der

unteren Winde.

2) Je weiter man sich vom Centrum entfernt, desto

mehr weichen sie nach aussen und nach rechts von

den unteren Winden ab.

3) In den Gebieten des barometrischen Maximums

convergiren sie nach dem Centrum und schneiden die

Isobaren fast unter rechtem Winkel.

4) Die divergirende Bewegung der oberen Str-

mungen ist bedeutend grsser im vorderen Theile der

Depression, also ostnordstlich vom Centrum, als im

hinteren Theile , wo die Bewegung der Cirri sich der

Tangente zu den Isobaren nhert.

Eine hnliche Untersuchung der Bewegungen der

unteren Wolken hat gezeigt, dass die Luftstrme, iu
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denen diese Wolken schweben ,
eine fast senkrechte

Richtung zu der des Gradienten, oder eine tangentiale

zu den Isobaren haben.

Der Wind an der Oberflche der Erde endlich

macht mit dem Gradienten einen ziemlich constanten

Winkel nach rechts, er ist also nach dem Ceutrum

der Depression gerichtet und beschreibt fast eine

logarithmische Spirale.

Durch die Beobachtung ist somit direct bewiesen,

dass die Luft, welche an der Oberflche der Erde sich

in logarithmischen Spiralen um das Centrum einer

Depression bewegt, in dem Centrum aufsteigt; in einer

Hhe von 2000 bis 3000 m hat sie eine fast kreis-

frmige Bewegung um das Wirbelcentrum; endlich

in der betrchtlichen Hhe der Cirrnsgegend entfernt

sie sich vom Centrum, namentlich im vorderen Thcile.

Diese oberen Strmungen convergiren nach dem Cen-

trum der Gebiete barometrischer Maxinia und sinken

zur Oberflche der Erde hinab, wo sie in centrifugaler

Bewegung vom Centrum auseinander gehen.

Diese Resultate sind durch Untersuchungen be-

sttigt worden, welche, ganz unabhngig von den

vorstehenden, Herr Clement Ley in England ge-

macht hat.

Ausser den Bewegungen um die Centra hoher und

niedriger Drucke war noch die mittlere Richtung der

oberen Luftstrmungen zu bestimmen. Eine Dis-

cussion der Beobachtungen, die whrend 20 Jahren

an einer grossen Anzahl von Stationen in Schweden

und anderwrts gemacht worden, hat zu folgenden

Resultaten gefhrt.

1) Die mittlere Richtung der Cirri liegt fr alle

Stationen Europas, wie in allen Jahreszeiten, zwischen

Nordwest und Sdwest und scheint nahezu zusammen

zu fallen mit der mittleren Bahn der Depressions-

centra.

2) Die Nordcomponente der Bewegung ist grsser
im Winter als im Sommer und ist besonders gross in

Schweden und ber der Sdkste des Mittellndischen

Meeres.

Die vorstehenden Beobachtungen beziehen sich

nur auf die Bewegung der Wolken, die man von einer

einzigen Station aus bestimmen kann, und also auf

die horizontale Componente ihrer scheinbaren Be-

wegung. Die Bestimmungen der wahren Hhe und der

wirklichen Geschwindigkeit der Wolken
,
d.h. ihrer

Bahn im Rume, sind noch wichtiger. Es gengt
hierzu, dass zwei Beobachter in passender Entfernung,

durch telephonische Leitung mit einander verbunden,

gleichzeitig denselben Punkt einer Wolke mit Appa-
raten visiren, die zur Messung der Winkel geeignet

sind; mehrere auf einander folgende Messungen er-

mglichen, die wirkliche Bewegung der Wolken in

horizontaler und in verticaler Richtung zu bestimmen.

Regelmssige Beobachtungen dieser Art sind 1884 zu

Upsala mit zwei Basen organisirt worden, einer von

500 m fr die unteren Wolken, und einer von 1500 m
fr die Cirri. Wenn die Beobachtungen ein volles

Jahr umfassen werden, will Herr 11 i 1 d e b r a n d s s o n

sie einer eingehende Untersuchung unterziehen.

Vorlufig giebt er nur die Hauptresultate, wie

folgt, an:

Die Cumuli und die Cirri zeigen eine sehr aus-

gesprochene tgliche Schwankung ihrer Hhe. Die

Hhe der Gipfel der Cumuli und ihre Dicke erreichen

ein Maximum um 1 Uhr Nachmittags; die Hhe der

Cirri hingegen nimmt vom Morgen bis zum Abend

dauernd zu.

Eine Idee von der Bewegung der Cirri erhlt man
durch die nachstehende Tabelle der Beobachtungen.

Datum
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einzelnen Granulationen au den Rndern der Hfe sehr

hell und sehr eng gedrngt sind, sind sie in dem Hofe

seihst weniger hell und seltener und lassen dunkele

Lcken zwischen den Reihen der Krner. Man erkennt,

dass die Granulationen im Allgemeinen nach dem Kern

hin weniger hell und weniger dick werden, und dort

sich aufzulsen scheinen. Endlich sieht mau in der

Photographie, dass die beiden Lichtbrcken und die

sie verbindende sehr helle Masse gleichfalls aus Granu-

lationen bestehen, wie alles brige.

Mehrere andere Photographien der Sonne lehren

in Bezug auf die Streifen, die Hfe und ihre Umgebung
dasselbe

,
so dass es sich hier wahrscheinlich um eine

ganz allgemeine Eigenschaft der Sonnenoberflche han-

delt; doch sollen noch mehr Beobachtungen gesammelt
werden, bevor dieser Satz definitiv aufgestellt wird.

Zweifellos ist jedenfalls der Umstand, dass die leuchtende

Masse der Sonnenoberflche berall dieselbe Constitution

hat, fr die Theorie der Sonnenmechanik von grosser

Wichtigkeit.
Besondere Beachtung verdient die Thatsache

,
dass

das photographische Bild von den violetten Strahlen

hervorgerufen wird, die auf die Retina nur schwach

wirken. In den achromatisch gemachten, astronomischen

Fernrohren ist das Bild der violetten Strahlen nicht nur

sehr wenig sichtbar, sondern auch sehr unscharf. Von
dem

,
was das beschriebene photographische Bild ber

die feinen Details der Structur der Flecke enthllt hat,

wrde das Auge im Fernrohr niemals etwas entdecken.

Die Photographie lehrt uns also an solchen Himmels-

krpern, welche sehr brechbare Strahlen aussenden, Er-

scheinungen kennen, die wir im Fernrohr niemals sehen

knnten.

Abgesehen von dem hier besprochenen Beispiel von
der Constitution der Sonnenflecke sei die Thatsache er-

whnt, dass im Jahre 1881 eine Photographie des Orion

Sterne, die im Teleskope kaum sichtbar gewesen, sehr

deutlich hervortreten Hess. Die jngste Entdeckung
eines Nebels in den Plejadeu (Rndsch. I, S. 47) durch

die Photographie liefert einen weitereu Beweis fr die

Leistungen der Photographie bei astronomischen Unter-

suchungen.

Hugo Fischer: Beitrag zur mechanischen Unter-

suchung plastischer Krper. (Der Civilinge-

nieur, Jahrgang 1885. N. F. Bd. XXXI, S. 481.)

Die im Ganzen noch geringe Kenntniss von dem
Verhalten weicher, plastischer Krper unter der Einwir-

kung bestimmt gerichteter Krfte von gemessener Grsse,
veranlasste Herrn Fischer, einige Thonarten von be-

stimmtem Wassergehalte unter der Einwirkung von Zug-,
Druck- und Scheerkrften zu untersuchen. Das Mate-

rial zu diesen Versuchen lieferten drei Modellirthone
aus Kamenz, Halle und Prohlis und ein Kaolin von
Seilitz. Nachdem fr jede dieser vier Substanzen die

Grenzen der Bildsamkeit bei stetig wachsendem Wasser-

gehalt bestimmt und die Massen selbst mglichst luft-

frei gemacht worden
, wurden passende Stcke den ver-

schiedenen Beanspruchungen ausgesetzt und nach den
bei den mechanischen Untersuchungen blichen Metho-
den die Krfte bestimmt, bei welchen Deformationen,

lespective Coutinuittstrennungen eintraten.

Von allgemeinem Interesse ist bei dieser Unter-

suchung die Thatsache, dass bei allen drei Beanspruchungs-
arteu analoge Deformations- und Brucherscheinungen
zu beobachten waren

, die je nach der speciellen Natur
der Probe mehr oder weniger deutlich hervortraten.

Besonders muss hervorgehoben werden, dass die ersten

Einbrche wie die schliesslichen Bruchflchen stets eine

zur Kraftrichtung geneigte Lage hatten. Herr Fischer
hlt dies fr eine Erscheinung, welche, da sie auch in

mehr oder minderem Grade bei anderen Materialien

auftritt, die Vermutliung gleicher Vorgnge im Krper-
inneren bei der Beanspruchung durch Zug, Druck oder
Schub nahe legt.

Wenn es auch gewagt wre, auf Grund der wenigen
Versuche eine endgltige Ansicht ber den urschlichen

Zusammenhang auszusprechen, so hlt es Herr Fischer
doch nicht fr unwahrscheinlich, dass alle, selbst die

Zerstrungen durch Zugkrfte , weniger auf directer

Ueberwinduug der die Massentheilchen zusammenhal-
tenden Anziehungs- oder Cohsionskrfte beruhen

,
viel-

mehr die Folge von Verschiebung und Abgleiten dieser

Theilchen gegen und an einander sind. Zur Sttze die-

ser Meinung erinnert er beispielsweise an die Con-

tractionserscheinungen bei Zugbeanspruchung, an das

schrge Durchreissen von dnnen Streifen verschiedenen

Materials, die Trichterbildung beim Zerreissen und die

Kegel- bezw. Pyramidenbildung bei dem Zerdrcken
wenig zher, homogener Krper. Die Trennung des

Krpers in Theilstcke wrde dann ebenso wie die ihr

vorhergehende Deformation die Folge der Ueberwindung
der inneren Reibung des Krpers sein, und der Nei-

gungswinkel, welchen die Bruchrichtung mit der Rich-

tung der beanspruchenden Kraft einschliesst, wrde eine

dem Reibuugswinkel analoge Bedeutung haben.

Bi'iihiii:DieAdventivfloraNordamerikas. (Ver-

handlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft zu Wien.

1885, Separatabdr.)

Dass durch den Menschen die Flora eines Landes
beciuflusst wird

,
steht ausser allem Zweifel. Den Grad

dieser Beeinflussung knnen uns nur einlssliche Unter-

suchungen ber die adventiven Bestandtheile einer Flora

erkennen lassen. Ist doch stets ihre Einwanderung auf

den directen oder indirecten Einfluss des Menschen
zurckzufhren. Sind diese Untersuchungen auch ver-

hltnissmssig sprlich, so sind sie doch stets fr die

Pflanzengeographie von hervorragender Bedeutung und
da sie uns das mchtige Eingreifen der Cultur in die

natrlichen phytographischen Verhltnisse in beraus dra-

stischer Weise zeigen, drfen sie, wie wenige andere
botanische Untersuchungen, ein allgemeines Interesse be-

anspruchen.
Mit der Registrirung der in Nordamerika eingewan-

derten Pflanzenwelt hat sich Bruhiu beiasst. Die ein-

gefhrten Fremdlinge sind theils freiwachsende oder

spontane Pflanzen
,
im Allgemeinen Arten

,
die zufllig

nach Nordamerika eingefhrt wurden. Eine Reihe unse-

rer gemeinsten Unkruter zhlen hierher, wie z. B. Ra-

nunculus acris, R. bulbosus, Fumaria officinalis
,
Draba

verna, Capsella bursa pastoris, Stellaria media, Tussilago

farfara, Bellis perennis , Campanula glomerata, Plantago
Canceolata etc. etc. Zum kleineren Theile sind sie, hn-

lich wie die in unserer Flora gemeine Oenothera bien-

nis, ursprngliche Gartenflchtlinge, die ber weitere

und weitere Gebiete sich ausdehnend, ber kurz oder

lang sich in der neuen Heimath eingebrgert haben.

Zum anderen Theile sind diese Fremdlinge absichtlich

eingefhrte Culturpflanzen, die zum Theil, wie Vitis vini-

fera, Gossypium herbaceum, G. Barbadense, Citrus au-

rantium, Micotiana Tabacum, N. macrophylla, vor allem

auch die verschiedeneu Getreidearten, von hervorragen-
der konomischer Bedeutung geworden sind.

Nach Bruhin's Arbeit wird die nordamerikanische

Adventivflora von 623 Species gebildet, welche 353 Genera

angehren. Sie reprsentiren nicht weniger als 78 Fa-
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in i Heu - In diesen Zahlen tritt nun allerdings eine nicht

unbedeutende Reduction ein, wenn wir die der Cultur

wegen eingefhrten Arten in Abzug bringen. Der dritte

Theil der Familien (25) umfasst nur Culturpflanzen. Doch

reprsentiren die hierher gehrigen 47 Species nur den

kleineren Theil der eingefhrten Culturgewchse. Denn

213 Arten, d. i. 32 Proc. smmtlicher verzeichneter Species
des B ruhin' sehen Prodrumus, sind dieser Categorie zu-

zuzahlen. Immerhin bleibt also noch, nach Abzug dieser

Arten, die stattliehe Zahl von 410 Species, um welche

unter dem indirecten Einfluss des Menschen die endogene
nordamerikanische Flora bereichert wurde.

In sehr ungleicher Weise sind die 623 Arten auf

die 78 Familien vertheilt. Die hervorragendste Stellung
nimmt die Familie der Gramineen ein. Nahezu 13 Proc.

smmtlicher Adventivpflanzen, nmlich 80 Species mit

39 Genera, gehren zu den Grsern. 53 Arten sind

spontan. Es folgen die Compositen, welche mit 41 Ge-

nera und G0 Arten vertreten sind, wovon nur 13 Species
als Culturgewchse zu bezeichnen sind. Die Legumino-
sen sind durch 23 Gattungen und 48 Arten (23 spontan)

reprsentirt, die Labiaten erscheinen mit 24 Genera und
39 Species (davon sind 33 spontan), die Rosaceen mit

14 Genera und 34 Arten (15 spontan), die Cruciferen
mit 17 Gattungen uud 30 Arten (24 spontan), die Caryo-
phyllaceae mit 13 Genera und 25 Species (23 spontan),
die Solanaceae mit 10 Gattungen und 19 Arten, die

Polygonaceae mit 4Gattungen und 17 Arten, Cheno-
podiaceae mit 6 Genera und 16 Species (13 spontan),

Scrophularinaceae mit 5 Genera und 16 Species

(16 spontan). Zwei Familien sind durch 15 Arten, 1 durch

14, 1 durch 12, 1 durch 11, 3 durch 10, 3 durch S, 2

durch 7, 3 durch 5, 1 durch 4, 11 durch 3, 11 durch 2

und 28 durch 1 Species reprsentirt.
Wie in dieser Flora der Eingewanderten" die Fa-

milien sehr ungleich vertreten sind
,

hnlich auch die

Gebiete, welche die ursprngliche Heimath der adventiven

Florenelemente Nordamerikas sind. Wohl ist es nicht

ein Zufall, wenn Europa die erste Stelle einnimmt.
414 Arten, d. s. 67 Proc. smmtlicher eingewanderter
Arten, sind europischen Ursprungs. 116 Species, d. s.

18 Proc. der Adventivflora, stammen aus Asien, Arten,
die zum Theil als Elemente der Adventivflora Europas
zu gelten haben. Afrika ist mit 14 Arten oder 2 Proc.

vertreten. Auch von diesen Species sind einzelne, wie

z. B. Reseda odorata, kaum aus ihrer ursprnglichen
Heimath eingefhrt worden. Australien ist durch eine

Species, den in Californien und den Sdstaateu eultivirten

Eucalyptus globulus, vertreten. Dass Mexico, Westindien
und Sdamerika auch ihreu Antheil an der Adventivflora

haben, berrascht nicht. Nur ist man geneigt, diesen

Antheil grsser zu schtzen als er in Wirklichkeit ist.

Es sind diese Gebiete durch 64 Species ,
d. i. etwa zu

10 Proc.
, reprsentirt. Vom Rest (14 Species) ist die

Heimath nicht mit Sicherheit anzugeben. R. K.

E. Stahl: Einfluss der Beleuchtungsrichtung auf
die Theilung der Equisetumsporen. (Ber. <L

deutsch, botaii. Gesellsch. Bd. III, S. 334.)

Von einigen Forschern wird der Wirksamkeit von
usseren Krften, wie Schwerkraft und Beleuchtung, ein

weitgehender Einfluss auf die Gestaltung der Organismen
zugeschrieben, whrend andere diesen Krften nur einen

nebenschlichen Einfluss beimessen, die Hauptrolle aber
inneren Ursachen zuweisen. Letztere Anschauung wird
durch Herrn Stahl's Untersuchungen ber denEinfluss

von Schwerkraft und Beleuchtungsrichtung auf die Zell-

theiluug bei den Sporen der Schachtelhalme besttigt.

Wenn die kugelfrmigen, einzelligen Sporen auf ein

feuchtes Substrat ausgeset werden, so wird alsbald der
Inhalt durch eine uhrglasfrinige Scheidewand in zwei

ungleich grosse Zellen zerlegt. Die kleinere wchst zu
einem Wurzelhaar aus, whrend aus der grsseren durch
weitere Theilungen das Prothallium hervorgeht.

Um nun zunchst zu untersuchen
,

ob die erste

Scheidewand in ihrer Lage sich abhngig zeigt von der

Schwerkraft, wurden die Sporen auf Glasplatten aus-

gestreut, die mit einer dnnen wasserreichen Gelatine-

schicht oder mit feuchtem Seidenpapier bedeckt waren.
Die Glasplatten wurden darauf in einem dunklen Rume
in verticaler Lage befestigt. Es ergab sich, dass die

Theilung der Sporen erfolgt, ohne dass eine Beziehung
der Lage der ersten Wand zur Richtung des Erdradius
zu erkennen wre. Die Wurzelzelle liegt nmlich bald

oben, bald unten, bald in beliebigen anderen Richtungen.
Andererseits wurde an Sporen, die dem directen

Sonnenlichte ausgesetzt wurden, festgestellt, dass die

Scheidewand ganz constant in der Weise zu den Licht-

strahlen orientirt ist, dass die grssere Zelle nach der

Lichtquelle, die Wurzelzelle aber nach der Schattenseite

gekehrt ist. An der vor der Keimuug indifferenten Spore
wird also durch den Gang der Lichtstrahlen die Lngs-
axe des zuknftigen Prothalliums bestimmt. Es wurde
auch der Vorgang der Kerntheilung beobachtet und be-

merkt, wie sich der Sporenkeru in der Richtung der

Lichtstrahlen theilt.

Der Einfluss des Lichtes besteht nur darin, dass er

die Theilung beschleunigt und deren Richtung bestimmt;
denn auch imDunkeln vermgen sich die Sporen, wenn
auch laugsamer, zu theilen. Befinden sich die Sporen
aber auf einer rotirenden Unterlage, so dass das Licht in

jedem Augenblicke von einer anderen Seite auf sie fllt,
so wird ihre Theilung verzgert oder ganz verhindert.

Dies zeigt recht deutlich denEinfluss des Strahlenganges
auf die Kerntheilung. F. M.

F. P. Le Roux: Ueber die Nachbilder. (Comptea
rendus T. CII, p. 166.)

Eine, wenn auch kurze Betrachtung eines sehr hellen

bjeetes erzeugt bekanntlich nach dem Aufhren der

Einwirkung Nachbilder, welche selbst Minuten lang an-

dauern knnen. Um den Sitz dieser Nachbilder zu er-

mitteln, stellte Herr Le Roux folgenden Versuch an:

Er betrachtete mit einem Auge die Sonne sehr kurze

Zeit und begab sich dann ins Dunkle, wo er sich von
dem Vorhandensein eines Nachbildes berzeugte. Er
bte dann mit dem Finger auf den Augapfel einen all-

mlig zunehmenden Druck aus uud sah dabei das

Nachbild allmlig blasser werden und schliesslich ganz
verschwinden. Liess er mit dem Drucke nach, dann er-

schien das Bild allmlig wieder, aber seine Dimensionen

und seine Intensitt waren um so kleiner, je lnger der

Druck gedauert hatte. Bei dem Verschwinden des Nach-
bildes begann dasselbe an der Peripherie zu erblassen

und endete im Centrum, whrend nach dem Aufhren
des Druckes die Wiederherstellung des Bildes im Centrum

begann und nach der Peripherie fortschritt. Das spon-
tane Verschwiuden der Nachbilder ist gleichfalls ein

centripetales und sie nehmen dabei au Durchmesser ab.

Herr Le Roux schliesst aus dieser Beobachtung,
dass der Sitz der Nachbilds -Erscheinung die Umgebung
des hinteren Theiles des Augapfels sei und dass dabei

wahrscheinlich eine oder mehrere Flssigkeiten eine be-

deutende Rolle spielen.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Fried rieh Vieweg und Sohn in
Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Kriodrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Oletscherscliwaiikuugen und Eiszeit.

Von Professor S. Gnther.
(Originahnittheilung.)

Die frheren Untersuchungen her das als Eiszeit"

bekannte Phnomen einer ungewhnlich grossen rum-
lichen Erstrecknng der Gletscher, wie sie in den

heute schon grossentheils antiquirten Arbeiten

eines Adhemar, Schmick, Croll u. A. niedergelegt

sind, kamen smmtlich darin berein, die Erschei-

nung als eine periodische nachweisen zu wollen. Die

letzte Ursache sollte eine kosmische sein, und das

Walten der selbst wieder an eine gewisse Periodicitt

gebundenen kosmischen Factoren sollte bedingen, dass

im Laufe der Jahrtausende bald die eine
,
bald die

andere Halbkugel unserer Erde von einer besonders

mchtigen Ueberwucherung der Eismassen betroffen

werde. Diese Theorien hatten sich smmtlich in Fach-

kreisen keiner ungetheilt gnstigen Aufnahme zu er-

freuen , wozu, von anderen inneren Grnden abge-

sehen, namentlich der Umstand beitrug, dass die

geologischen Befunde keineswegs fr die Wahrschein-

lichkeit einer mehrmaligen Vereisung zu sprechen

schienen.

Dies ist nun in neuerer Zeit vllig anders ge-

worden. Die vervollkommneten Methoden, durch

deren Anwendung die sogenannte Glacialgeologie sich

rasch zu einem selbststndigen und geachteten Wissens-

zweige emporschwang, verhalfen auch in dieser Hinsicht

zu neuen Anschauungen , und sowohl fr die nordi-

schen Reiche, wie auch fr unser eigenes Alpengebiet
ist durch Penck und A. Bhm das Vorhandensein

von Glacialschichteu nachgewiesen worden ,
deren

intermedire Rume auf ein vollstndiges Schwinden

der Uebereisung in der fr ihren Aufbau erforderlich

gewesenen Zeit hindeuten. Gleichzeitig hat sich auch

die Nothwendigkeit mehr und mehr herausgestellt,

nicht einseitig in der Astronomie nach Grnden fr

diesen Wechsel zu suchen , sondern zunchst die auf

der Erde selbst und unmittelbar vor unseren Augen
sich abspielenden Analogien fr jenes Wechselspiel
ins Auge zu fassen und zu studiren.

So lange uns berhaupt geschichtliche Berichte aus

den betreffenden Lndern vorliegen, eben so lange kn-
nen wir die Thatsache verfolgen, dass auch die Ge-

birgsgletscher in ihren Grssenverhltnissen eine mehr

oder minder deutlich ausgesprochene Periode erken-

nen lassen, dass sie eine Zeit lang im Vorstoss" be-

griffen sind und dann wieder weit genug sich zurck-

ziehen , um nur durch die fr ein gebtes Auge

untrglichen Kennzeichen der Mornenlaudschaft"

von ihrer dereinstigen Grsse Zeugniss abzulegen.

Das treffliche Handbuch Heim's giebt zuerst die

Mglichkeit, sich ber die Gletscherschwankungen in

historischer Zeit allseitig unterrichten zu knnen; es

folgt aus seinen Angaben der Satz, dass, wenn man

nur die eigentlichen Polarlnder ausnimmt, allberall

auf der Erde die Perioden des Vorrckens und Schwin-

dens der Gletscher zeitlich mit einander berein-

stimmen *).

Hierdurch erwachsen in erster Linie der Meteo-

rologie neue Aufgaben; sie hat durch Vergleichuug

derjenigen klimatologischeu Elemente, welche auf die

Grssenverhltnisse eines Gletschers erfahrungsgemss

einwirken, der gemeinsamen Ursache eines fr alle

Breiten und Klimate einheitlich auftretenden Ereig-

nisses nachzuspren, und erst dann, wenn es gelun-

gen ist, ber diese terrestrischen Triebkrfte zu eini-

ger Klarheit zu gelangen, erst dann drfen wir

versuchen ,
auch fr diese Agentien wieder mit Hlfe

der kosmischen Physik eine letzte und hchste Ein-

heit zu ermitteln. Die Meteorologen haben sich denn

*) Heim, Handbuch der Gletscherkunde. Stuttgart

1885, S. 495 ff.
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auch dieser neuen Pflicht nicht entzogen, es sind

bereits werthvolle Beitrge zur Aufklrung der hier

obsch webenden Fragen geliefert worden, und insbe-

sondere verdankt mau in letzterer Zeit dem bekannten

unermdlichen Vorstnde des Mnchener Centralobser-

vatoriums, C. Lang, einige Studien ber diesen Ge-

genstand*), von deren Ergebniss die weitere For-

schung unter allen Umstnden Act zu nehmen haben

wird.

Die vielleicht nchstliegende Ansicht, welche das

Anwachsen der Gletscher durch sehr niedrige Tempe-
raturen erklren will, kann als aufgegeben gelten;

bei genauerer Einsicht in die Bedingungen der Glet-

scherbildung musste man sich der Ueberzeuguug an-

bequemen, dass die Niederschlagsverhltnisse eine

weit einussreichere Rolle spielen als die Wrmever-

hltnisse. Es scheint, dass nicht etwa das Eintreten

wrmerer oder klterer Decennien, sondern das Ein-

treten regenrmerer und regenreicherer Jahresreihen

die Veranlassung fr Vorstsse und Rckgnge der

Gletscher bildet." Diesen Worten des bekannten

Gletscherforschers E. Richter**) pflichtet zur Zeit

wohl die ganze Fachwelt bei, allein gerade auch der-

selbe Gewhrsmann zeigte uns, wie wenig anscheinend

mit den vorhandenen Mitteln fr eine eingehendere

Untersuchung geleistet werden kann. Fast alle meteo-

rologischen Aufzeichnungen, ber welche wir ver-

fgen, stammen aus Orten, die dem Flachlande oder

doch allerhchstens den Vorbergen angehren , und

an Ilochgebirgsstatiouen hat es bis vor Kurzem gnz-
lich gefehlt. Mit der Zeit werden uns die auf dem

Gipfel des Obir, des Wendelstein u. s. w. gesammel-
ten Beobachtungsreihen ihre guten Dienste leisten,

allein vorlufig knnen diese Anfnge noch nicht ernst-

lich in Betracht kommen
,
und so stehen wir bisher

ziemlich rathlos der vor allem wichtigen Frage gegen-

ber, bis zu welchem Grade die von unseren Regen-
messern aufgezeichneten Niederschlagsmengen weiter

oben im Gebirge in Schneeform die Erde treffen. An
diesem Punkte setzt nun Herr Lang ein und hilft uns

ber die vor der Hand noch unberwindlichen Schwie-

rigkeiten , welche der Mangel vertrauenswrdiger

Gipfelmessungen entgegenstellt, durch eine indirecte

Betrachtung weg, welche ebenso einfach wie zweck-

entsprechend erscheint.

Wrde man sich bloss auf kurze Zeitrume be-

schrnken mssen, so wre ein Schluss von der Hhe
auf die Tiefe berhaupt unzulssig, denn es sind, wie

neuerdings noch Erk bestimmt feststellte, die Curven,

welche die Jahresperiode der atmosphrischen Nieder-

schlge in verschiedenen Hhen darstellen, durchaus

nicht parallel. Dagegen lassen die Daten des bayeri-

schen Stationsnetzes ,
bei welchem doch auch recht

*) C. Lang, Der sculare Verlauf der Witterung als

Ursache der Gletscherselnvaukungen in den Alpen. Zeitschr.

d. st. Gesellsch. f. Meteorologie, 1885, S. 443 ff.
;
Eine

klimatologische Studie ber die Eiszeit: Assmann's Zeit-

schrift, das Wetter". 2. Jahrgang, Nr. 11.

**) Verhandlungen des vierten deutschen Geographen-
tages zu Mnchen. Berlin 1884, S. 87.

erhebliche Niveauditferenzen zur Geltung kommen,
uns erkennen, dass bei aller Verschiedenheit im Ver-

laufe der jhrlichen Periode der sculare Verlauf der

Jahressummen des Niederschlages einen berraschend

scharf ausgeprgten Parallelismus bekundet. Hierauf

sich sttzend schloss Lang weiter, dass, wenn eine

Anzahl von Orten auf der Nordseite und ebenso eine

Anzahl von Orten auf der Sdseite des Alpenzuges

homologe Niederschlagscurven fr lange Zeit ergeben

sollten, eine gleiche Homologie auch fr die zwischen-

liegende Gebirgskette selbst angenommen werden

drfe. Unter den bekannten Cautelen stellte er dem-

zufolge die Ziffern fr Hohenpeissenberg, Mnchen,

Prag, Stuttgart, Wien, Regensburg und Reichenhall

denjenigen fr Mailand und Chioggia gegenber und

construirte ein graphisches Tableau, in welchem die

Abscissen den Zeiten, die nach bereinstimmendem

Maassstabe aufgetragenen Ordinaten den Nieder-

schlagsquanten der einzelnen Stationen entsprachen,

whrend zugleich auf der Abscissenaxe die Zeit-

rume der alternirenden Gletscherbewegung ersicht-

lich gemacht wurden. Das Resultat gewhrte die ge-

wnschten Aufschlsse mit aller Deutlichkeit; die

Cnrvenzge sind durchweg parallel, und es kann jetzt

als eine hinlnglich begrndete Erfahrungsthatsache

ausgesprochen werden, was E. Richter nur erst fr
wahrscheinlich erachtet hatte: Auf mehrjhrige Pe-

rioden starker Regen- und Schneefallfrequenz folgt

ein Vorrcken, auf Perioden schwachen Regenfalls

ein Schwinden der Gletscher, und zwar ist im ersten

Falle der Zusammenhang weit schrfer markirt. Wie

nach dem oben Gesagten zu erwarten steht, erweisen

sich die Temperaturoscillationen als bei weitem weniger

einflussreich, doch hat es Lang mit Recht fr zweck-

dienlich gehalten, seine Untersuchung auch auf dieses

seeundre Element mit auszudehnen, und da fand sich

denn
,
dass Perioden des Vorstosses und Rckganges

der Gletscher immerhin auch durch Zeitrume be-

sonders niedriger und hoher Jahres- sowohl als Sommer-

temperatureu eingeleitet zu werden pflegen.

Es lsst sich nun weiter die Frage aufwerfen, ob

uns der Umstand, dass wir durch Lang's Arbeiten

in unserer Kenntniss der fr die Gletscher der Jetzt-

zeit bestimmenden Factoren uin einen tchtigen
Schritt gefrdert worden sind, auch zu besseren Ein-

sichten in das Wesen der vorzeitlichen Glacialver-

hltnisse verhelfen wird. Es wird daran Niemand

zweifeln, der das Walten eines und desselben Causal-

gesetzes auch zu den verschiedensten Zeiten fr sicher

hlt, aber einstweilen sind wir allerdings ber einige

vorbereitende Schritte noch nicht hinausgekommen.
Zunchst ist bemerkeuswerth, dass die Zusammen-

hrigkeit der Maxima und Minima von Niederschlags-

mengen und Gletscherschwankungen sich auch in der

Fleckenfrequenz der Sonne abspiegelt, und wenn auch

noch vielfach ein nicht eben unberechtigter Skepti-

cismus gegen die allzu starke Inanspruchnahme der

Sonnenflecke fr irdische Vorgnge vorherrscht, so

kanu doch der bekannten Monographie von Fritz, an

welche wir uns hier halten, gewiss am wenigsten jener
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Vorwurf der Kritiklosigkeit gemacht werden. Lang
selbst neigt der Ansicht zu, dass die Vergletscherung
der Erdoberflche stets dann einen relativ grssten Be-

trag erreicht hat, resp. auch in der Zukunft erreichen

wird, wenn die Pracession es bewirkt, dass der Sommer
der nrdlichen Halbkugel mit der Sonnennhe der Erde

zusammenfllt. Es ist nicht zu bestreiten
, dass die

thermische Anomalie, welche in einem solchen Falle

fr die eine Hlfte der Erdkugel eintreten muss, Ver-

nderungen der Isobarenlage und in deren Folge auch

Vernderungen in den Niederschlgen herbeifhren

werde, wie sie als nchste Ursache des uns als Eis-

zeit bekannten Zustandes gelten knnen; dass sie es

thun mssen, seheint uns annoch nicht endgltig er-

hrtet zu sein. Dahingestellt lassen wir auch den

Werth von Poisson's Hypothese, die Lang der

Vergessenheit entreisst, und nach welcher der Tem-

peraturzustand des Raumes, welchen die Erde als

Planet der selbst sich fortbewegenden Sonne gerade

durchwandert, auf die Witterung der Erde selbst in

einer natrlich erst nher zu prfenden Weise ein-

wirken soll. Wir lassen uns zunchst an dem er-

freulichen Factum gengen, dass durch Laug's ver-

gleichende Discussion des nord- und sdalpinen Klimas

eine tchtige Grundlage fr weiteres Eindringen in

die Geheimnisse der glacialen Physik gelegt worden ist.

S. P. Laug;ley: Beobachtungen ber unsicht-

bare Wrmespectra und Entdeckung bis-

her ungemessener Wellenlngen. (The

American Journal of Science, Ser. 3, Vol. XXXI, 1886,

pag- 1.)

Die Temperatur an der Oberflche der Erde hngt
bekanntlich von den Eigenschaften der strahlenden

Wrme und von dem Einflsse der Atmosphre auf die-

selben ab. Frher hat man diese Wirkung der Atmo-

sphre mit derjenigen der Scheiben eines Gewchs-
hauses verglichen, weil Glas fr dunkele Wrme
undurchlssig ist, und zwar um so mehr, je grsser die

Wellenlnge derselben ist. Dieser Vergleich hat sich

aber in jngster Zeit als unstatthaft herausgestellt;

denn mit Ausnahme der Strahlen,

welche im Spectrum Absorptionsstrei-
fen bilden und deren Wellenlngen bis

zu 2,7 Tausendstel Millimeter (ft) ge-

messen worden, ist die Luft auch fr
die grssten Wellenlngen, die man
bisher beobachtet hat, durchgngig;
unsere Vorstellung von der Wrme-

speicherung, welche das organische

Leben auf der Erde unterhlt, bedarf

danach einer Modification
,
und es ist von grsster

Wichtigkeit, die Wellenlngen der Wrme zu be-

stimmen, die von einem Krper ausgestrahlt wird,

welcher die Wrmo des Bodens besitzt.

In den letzten zwei Jahren hat sich Herr Langley
mit Untersuchungen ber die Spectra von Wrme-
quellen beschftigt, deren Temperaturen von der des

geschmolzenen Platins bis zu der des schmelzenden

Eises variirten; besonders eingehend hat er sich mit

den Spectren bei niedrigen Temperaturen beschftigt.
Er gelangte bei dieser Untersuchung zu der Erkennt-

niss, dass Wellenlngen existiren, die bisher noch gar
nicht gemessen worden, und die er bisher auch im

Sonnenspectrum nicht hat auffinden knnen, selbst

in ihren ussersten, infrarothen Strahlen. Bevor auf

diese wichtigen Resultate eingegangen wird, ist es

jedoch nthig, den bisherigen Stand unseres Wissens

kurz zu skizziren.

New ton 's Messungen, in Bezeichnungen der

jetzigen Lichttheorie ausgedrckt, geben fr die

Wellenlnge des ussersten Violett 0,4 (l und fr das

usserste Roth 0,67 ft, welche Zahlen ungefhr den

Linien H und B des Sonnenspectrums entsprechen.
Fraunhofers Werthe liegen zwischen 0,36 und

0,75 fi. In neuester Zeit hat man mittelst flnoresciren-

der Oculare und Quarzprismen Sonnenstrahlen von

der Lnge 0,29 ft gemessen, und vom elektrischen

Funken solche erhalten, deren Lnge nur 0,185 ft

betrgt; alle ultravioletten Sonnenstrahlen, die krzer
als 0,29 ft sind, werden von der Atmosphre aufge-

halten. Da man aber noch Strahlen von der Wellen-

lnge 0,81 ft ohne Hlfsmittel wahrnimmt, so kann

ein normales Auge die Wellenlngen 0,36 ft bis 0,81 ft,

also mehr als eine Octave, sehen.

Mit den ausgezeichnetsten Hlfsmitteln der Neu-

zeit, den Gittern von Rowland und dem Bolometer

von Langley, hat dieser die Ausdehnung des Sonnen-

spectrums noch bedeutend erweitert. Beistehende

Figur giebt eine ungefhre Darstellung des ganzen
sichtbaren und unsichtbaren Spectrums nach Herrn

Langley, die Abstnde sind den beobachteten

Wellenlngen proportional. Bei a liegt die Wellen-

lnge 0,18 ft, die krzeste, die man im elektrischen

Funken gemessen ;
b entspricht der Wellenlnge 0,29 ft,

der krzesten des Sonnenspectrums, welche durch

unsere Atmosphre dringt; c ist die krzeste Welle

0,36 ft,
die man mit blossem Auge sehen kann, wh-

rend d = 0,8 1 ft der usserste, sichtbare, rothe Strahl

ist. Bei e endlich liegt nach Herrn Lau gley's Messun-

gen, bei der Wellenlnge 2,7 ft,
der usserste Strahl

des Sonnenspectrums, den er bisher hat messen knnen.

Normales Wrmespectruni nach Langley.
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Herr Langley wandte eich nun der weiteren

Frage zu, ob diese letzte Wellenlnge des Sonnen-

spectrums von 2,7 jl, die durch unsere Atmosphre

dringt, auch die grsste ist, welche irdische Wrme-

quellen ausstrahlen. Um diese Frage zu entscheiden,

musste man Wrmequellen von sehr niedrigen

Temperaturen nehmen , und nicht bloss diese unge-

mein schwache unsichtbare Wrme messen, sondern

auch ein Spectrum derselben entwerfen und ihren

Brechungsindex bestimmen, um aus diesem die Wellen-

lnge zu berechnen. Fr diese ungemein schwierigen

Untersuchungen konnte weder ein Gitter benutzt

werden, weil die Spectra desselben ber einander

fallen, noch durfte Glas verwendet werden
,
da dieses

schon fr die dunklen Sonnenstrahlen schwer durch-

gngig ist und Wrme von der Temperatur des sieden-

den Wassers schon absolut gar nicht durchlsat.

Herrn Langley blieb somit als Material zur

Herstellung der Prismen und Linsen fr einen Spec-

tralapparat nur das Steinsalz. Als strahlende Flche
wurde ein berusster Leslie' scher Wrfel benutzt,

der entweder mit kochendem Wasser oder siedendem

Anilin gefllt wurde, und dann eine strahlende Flche

von resp. 100 und 178 gab; oder der Wrfel wurde

mit einer Kltemischung gefllt, so dass das Bolo-

meter der ausstrahlende Krper war, dessen Tempe-
ratur 2" betrug. Die Einrichtung des Apparates
kann hier nicht nher beschrieben werden; es sei nur

erwhnt, dass zwei Schirme zwischen der Wrme-
quelle und dem Bolometer aus flachen mit Eis ge-

fllten Kupfergefssen bestanden, dass das Steiusalz-

prisma einen brechenden Winkel von 59 57 54

hatte, und dass sein Brechungsiudex fr die Linien

Ih, b und A 1,56920, 1,54975 und 1,53670 betrug.

Smmtliche optische Constanten des Steinsalzprismas

und der Steinsalzliusen wurden vorher, und zwar

innerhalb der Grenzen derjenigen Temperaturen,
welche bei den Versuchen in Betracht kamen

, sorg-

fltig gemessen. Es wurde ferner festgestellt, dass

die Vertheilung der Wrme in dem Spectrum einer

festen oder flssigen Strahlungsquelle nahezu unab-

hngig ist von der Temperatur derselben.

Die Resultate dieser Untersuchungen der Wrme-
spectra, welche sich ber Temperaturen zwischen

815 C. und 2C. erstreckten, betrachtet Herr

Langley noch nicht als definitive, sondern nur als

vorlufige. Er hlt sich jedoch fr berechtigt, schon

jetzt ber die Spectra der dunklen Krper, von denen

mau bisher absolut nichts gewusst hat, die folgenden

Schlussfolgerungen aufzustellen.

1) Die Wrme, welche die untersuchten Quellen

ausstrahlen, besitzt einen ganz anderen Charakter als

die Sonnenwrme. Ihre Wellenlngen werden vom
Glase nicht durchgelassen, obwohl dieses die lngsten
Wellen der Sonnenwrme durchlsst, die durch unsere

Atmosphre gehen, und die Maxima der Wrmecurven

liegen weit unterhalb des tiefsten Theiles der unsicht-

baren Sonnenwrme. 2) Obwohl das Infraroth durch

das Prisma zusammengedrngt wird, erstrecken sich

die Wrmecurven der untersuchten Quellen sehr weit

in der Richtung der kleineren Brechungsindices. So

wurde z. B. noch deutliche Wrme gemessen bei der

Ablenkung 33, die einem Brechungsindex von 1,4511

entspricht. 3) Bei steigender Temperatur der Wrme-
quelle wchst jede Ordinate der Curven

,
aber nicht

gleichmssig; die Ordinaten, welche den Wrmen in

den brechbareren Theilen des Spectrums entsprechen,
nehmen schneller zu. 4) Hieraus folgt, dass bei

steigender Temperatur das Maximum der Curve nach

dem brechbareren Ende wandert. 5) Die Curven,
welche durch prismatische Zerstreuung der Wrme-
strahlen erhalten werden, sind nicht symmetrisch, die

grssere Flche der Curve liegt nach der Seite der

grsseren Wellenlngen vom Maximum. In der Figur
sind die Spectra von berussten Kupferflchen bei der

Temperatur von 100 und von 2 dargestellt, be-

zogen auf die Scala der Wellenlngen. Die Maxima

liegen bei den Punkten/ und g. Das Verhltuiss der

Wrmemengen im Vergleich zur Sonnencurve ist nicht

in der Figur ausgedrckt, sondern nur die Lage dieser

Curven niederer Wrme auf der Scala der Wellen-

lngen; und auch hierzu muss bemerkt werden, dass

die Curven sich bedeutend weiter nach rechts er-

strecken als auf der Zeichnung angedeutet ist.

Sicher ergiebt sich also aus diesen Messungen,
dass das Wrmemaximum mit steigender Temperatur
nach den krzeren Wellenlngen hinwandert , und

dass das ganze Wrmespectrum der meisten Quellen

durch das Prisma unter Winkeln hindurch geht, die

man bisher theoretisch fr unmglich gehalten.

Weniger zuverlssig sind die Berechnungen der

Wellenlngen aus den Brechungsindices, welche nach

derWl In er
1

sehen Formel ausgefhrt sind, nachdem

dieselbe fr eine Reihe directer Messungen mit dem

Glasprisma besttigt worden war. Aber die hier in

Frage kommenden Werthe mussten durch Extrapoliren

der gefundenen Curve der Wellenlnge aus den

Brechungsindices berechnet werden. Herr Langley
betrachtet daher diese Wellenlngen nur als erste

Annherungen, und giebt fr die Lage der Maxima
der Wrmecurve einer Quelle von 100 bis unge-
fhr die Wellenlngen von etwas weniger als 5

fi und

etwas mehr als 6ft, whrend die ussersten Theile

der Wrmecurven Wellenlngen von ungefhr lfi.

entsprechen; diese Wellenlnge ist also 20 mal grsser
als die grsste, von Fraunhofer im Sonnenspectrum

gemessene.
Die Untersuchung wird noch weiter fortgefhrt,

und Herr Langley hofft, dass sie noch genauere
Werthe ergeben wird. Trotzdem die Arbeiten nicht

abgeschlossen sind, wollte er sie vorlufig publiciren,

weil sie fr Physiker und Astronomen von grossem
Interesse sind. Fr den Physiker, weil sie zeigen,

dass Wrmestrahlen existiren, deren Wellenlnge
15 Tausendstel Millimeter betragen, so dass die grosse

Lcke, welche bisher zwischen den tiefsten Licht-

schwingungen und den hchsten Schallschwingungen

existirte , theilweise ausgefllt ist. Fr den Astro-

nomen, weil es sich herausstellt, dass die vom Boden

ausgestrahlte Wrme von gnzlich anderer Qualitt
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ist, als die, welche er von der Sonne empfngt; man
kann somit nun den wichtigen Process, durch den

die hbe Oberflchenteinperatur der Erde erhalten

wird, mit mehr Aussicht auf Erfolg untersuchen.

Hermann Mller -Thurgau: Beitrag zur Er-

klrung der Ruheperioden der Pflanzen.

(Landwirtschaftliche Jahrbcher, Bd. XIV, S. 851.)

Eine merkwrdige, bis heute vollstndig unerklrte

Erscheinung ist der Ruhezustand ,
in welchen zahl-

reiche unserer Pflanzen bei Eintritt des Winters ber-

gehen. Jeden Herbst werfen Bume und Strucher

ihr Laub ab und sind bis zum Frhjahr kahl. Kraut-

artige Pflanzen sterben ber dem Boden ab und blei-

ben nur in ihren unterirdischen Theilen
,
um sodann

nach beendigtem Winter wieder neu bebltterte

Sprosse zu treiben. So leicht ersichtlich die Zweck-

mssigkeit der winterlichen Ruheperiode fr die Pflanze

ist, so wenig ersetzt diese Erkenntniss das Verstnd-

niss des eigentlichen Wesens der Ruheperioden , wie

der dabei in den Pflanzen sich abspielenden Vorgnge.
Die naheliegende Vermuthung, dass die Ruheperiode
dem directen Einflsse der niederen Temperatur zu-

zuschreiben sei, dass z. B. die Bltter im Herbst

deshalb abfallen, weil sie in Folge mangelnder Wrme
nicht normal leben knnen, und andererseits die

Knospen erst im Frhjahr austreiben, weil erst dann

die hierzu nothwendige Wrme vorhanden sei, diese

Vermuthung erweist sich bei nherer Betrachtung der

Verhltnisse als irrthmlich. Es ist bekannt, dass

Kartoffelknollen im Herbst und Anfang des Winters

in der Regel nicht zum Austreiben gebracht werden

knnen, selbst wenn man sie in einem warmen Rume
in feuchter Erde auspflanzt. Im Monat Februar hin-

gegen fangen die Kartoffeln im Keller, also unter viel

ungnstigeren Verhltnissen ,
an zu keimen. Ebenso

ist es bekannt, dass Obstbume, Weinstcke und

andere Gehlze auch in Gewchshusern zu gewohn-
ter Zeit ihre Bltter abwerfen ,

eine Ruheperiode
durchmachen und alsdann gegen das Frhjahr hin

austreiben
,
ohne dass Wrme- und Feuchtigkeitsver-

hltnisse andere geworden wren.

Es ist also die Ruheperiode, wenigstens in ge-

wisser Beziehung, unabhngig von usseren Einflssen,
eine Folge innerer Verhltnisse. Diese Verhltnisse

knnen nur erkannt werden durch das Studium der

physikalischen und chemischen Vorgnge , welche bei

den betreffenden Pflanzen die Ruheperiode herbei-

fhren und das Ende derselben veranlassen. Hierzu

schien Herrn Mller-Thurgau die Kartoffelknolle

das geeignetste Material, da sie einerseits eine sehr

ausgeprgte Ruheperiode hat, andererseits die Stoff-

umwandlungen und Lebensvorgnge derselben schon

vielfach untersucht sind.

Zum Verstndniss der Stoffumwandlungen in der

ruhenden Knolle empfiehlt es sich, die Vorgnge zum

Vergleich heranzuziehen, welche vor der Reife in ihr

sich abspielen. Es ist festgestellt, dass die in den

Kartoffelknollen sich vorfindende Strke in den grnen

Blttern erzeugt wird, als Zucker bis in die Knollen

wandert und hier als Strke abgelagert wird. [Die

andere Darstellung dieser Vorgnge durch Herrn

Schimper, Rndsch. I, S. 64, die dem Verfasser

nicht bekannt sein konnte, wrde an dieser Dar-

stellung nur wenig ndern. D. R.] Als Ursache

dieser Zuckerwanderung kann wohl die Fhigkeit des

Protoplasmas der Kartoffelzellen, aus dem von den

Blttern her sich in der Pflanze ausbreitenden Zucker

Strke zu erzeugen, betrachtet werden, indem durch

die Wegschaffung, resp. Umwandlung des Zuckers in

Strke, nach den Diffusionsgesetzen, neuer Zucker von

den Blttern nach den Knollen hin sich bewegt.

Ausser der Zuckereinwanderung und der Strke-

bildung findet in der reifenden Kartoffel Wachsthum

und Athmung statt. Genaue Versuche ber das

Aufhren des Wachsthums fehlen; doch kann wohl

angenommen werden , dass es so lange dauert,

als die Zuckereinwanderung stattfindet. Der Ath-

mungsprocess findet bekanntlich in allen lebenden

Zellen, in den pflanzlichen wie thierischen, statt;

und da bei demselben Zucker in Kohlensure und

Wasser verwandelt wird, so muss in den reifenden

Kartoffeln ein Theil des einwandernden Zuckers zu

Athmungszwecken verbraucht werden und fr die

Strkespeicherung verloren gehen. Die Grsse dieses

Zuckerverbrauches konnte nur durch die Athmungs-

grsse gemessen werden
,

die aber bisher (ausge-

nommen fr Keimpflanzen) meist an abgeschnittenen

Organen bestimmt worden ist. Herr Mller-Thur-

gau beschreibt einen einfachen Apparat, durch den

er die Athmungsgrsse von Kartoffelknollen bestimmt,

die mit dem gesunden Stocke noch in Verbindung
sind und unter der Erde liegen. Er constatirte mit

Hlfe desselben , dass eine mit dem Stocke in Ver-

bindung stehende ,
reifende Knolle lebhafter athmet,

als eine von demselben abgetrennte, und dass nach

dem Abtrennen die Athmung allmlig whrend meh-

rerer Tage abnimmt. Von abgestorbenen Stauden ge-

erntete Knollen athmeu anfangs gleichfalls lebhafter,

als einige Tage spter; aber der Unterschied ist nicht

so gross wie bei den von gesunden Stcken getrenn-

ten. Bei beiden sinkt, jedoch mit verschiedener Ge-

schwindigkeit, die Athmung auf ungefhr dieselbe

Stufe, welche ziemlich lange constant bleibt, und die

Athmungsgrsse ruhender Kartoffeln darstellt.

In Ruhezustand gehen, wie bekannt, nur die

Knollen ber; die anderen Theile der Kartoffelpflanze,

Wurzeln, Triebe, Stolonen, sterben vorher ab, und

zwar bei gesunden Pflanzen mit grosser Gesetzmssig-

keit. Die einzelnen Theile entleeren sich, von oben

nach unten fortschreitend, von. ihren wichtigsten

Stoffen und sterben ab ; der Strkegehalt der Knollen

nimmt in Folge dessen stetig zu nnd nachdem die

letzten Spuren von Strke und Zucker in die Knollen

gewandert, ist auch bereits der Zusammenhang der

letzteren mit dem Stocke unterbrochen; in kurzer

Zeit ist der Rest des eingewanderten Zuckers in

Strke umgewandelt resp. verathmet, und dann gehen
die Kartoffeln in den Ruhezustand ber.
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W Die Ruheperiode, welche sich nun bis zum Beginn
der Keimung erstreckt, hat bei verschiedenen Sorten

eine verschiedene Dauer. Whrend derselben ruht

aber das Leben in der Knolle keineswegs. Bereits

de Saussure und Nobbe haben vielmehr in ruhen-

den Kartoffeln einen Athmungsprocess nachgewiesen;
Herr Mller-Thurgau hat in einer frheren Unter-

suchung eine Umwandlung von Strke iu Zucker (das

bekannte Ssswerden der Kartoffeln beim Erfrieren)

genauer untersucht und endlich einen dritten
,
bisher

ganz unbekannten Lebensvorgang, eine continuirliche

Strkebildung, gefunden. Die eingehende Unter-

suchung dieser drei Lebensvorgnge in der ruhenden

Kartoffelknolle hat folgende Thatsachen ergeben.

Das Alter der Kartoffel hat auf die Grsse des

Athmungsprocesses insofern Einfluss, als bei Beginn
der Ruheperiode die Athmung der Kartoffel weniger

ausgiebig ist, als nach Abschluss derselben, und die

Knollen , je lter sie werden , desto grssere Mengen
Kohlensure abgeben. Bei verschiedenen Tempera-
turen variirt die Athmungsgrsse, doch ist sie selbst

bei noch verhltnissmssig energisch, was dadurch

begreiflich wird, dass die Kartoffel bei sehr viel

Zucker producirt und ihr Athembedrfniss ganz

befriedigen kann. Den grssten Einfluss auf die

Athmungsgrsse bt aber die Menge des vorhandenen

Zuckers. Nachdem Kartoffeln verschieden lange Zeit

bei gelegen und verschiedenen Gehalt an Zucker

gewonnen hatten, zeigten sie, dass die Athmung unter

sonst gleichen Umstnden um so energischer war, je

mehr Zucker dem Protoplasma zur Verfgung stand,

und dass dieser Einfluss sich um so mehr geltend

machte, je hher die Temperatur war. Es athmeten

z. B. Kartoffeln mit 2,76 Proc. Zucker bei 25 C. au

einem Tage maximaler Athmungsthtigkeit 110 mg
COj pro Kilogramm und Stunde, mit 3,23 Proc. Zucker

126 mg und mit 3,33 Proc. 156,5 mg CO,,. Ferner

athmeten Kartoffeln mit ungefhr 2 Proc. Zucker bei

20 C. im Maximum 80 mg, bei 10 22,5 mg und bei

im Maximum 7 mg CO*.

Die Zuckerbildung in der ruhenden Kartoffel ist,

wie erwhnt, von Herrn Mller-Thurgau in seiner

Arbeit ber das Ssswerden der Kartoffeln eingehend
studirt. Quantitative Bestimmungen sind sehr schwie-

rig, weil der gebildete Zucker nicht nach der Menge
der ausgeathmeten Kohlensure und der des angehuften
Zuckers gemessen werden konnte; denn ssse Kar-

toffeln, welche zu Athmungsversuchen benutzt worden

waren
, zeigten nach Beendigung derselben einen

grsseren Verlust an Zucker, als der gebildeten Kohlen-

sure entsprach. Dieser Zuckerverlust konnte nur

dahin gedeutet werden
,
dass ein Theil des Zuckers

sich wieder in Strke zurckgebildet habe. Diese

Strkebildung ist durch directe Versuche nachgewiesen,
so dass allgemein geschlossen werden muss, dass in

ruhenden Kartoffeln berhaupt, auch wenn sie nicht

sss sind, der grssere Theil des enstandenen Zuckers

sofort wieder in Strke rckverwandelt wird
,

der

kleinere Theil zu Athmungsvorgngen dient. Bei

niederer Temperatur sind diese Vorgnge herab-

gestimmt, die Zuckerbildung zwar auch, aber nicht

in demselben Maasse, so dass die Kartoffel sss wird.

Die Intensitt der verschiedenen in der ruhenden

Kartoffel sich abspielenden Vorgnge veranschaulicht

nachstehende Zusammenstellung; die Zahlen bedeuten

Milligramm Zucker in 1kg Kartoffel pro Stunde:
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der Ruheperiode nicht wachsen knnen , hingegen
wohl in der austreibenden Knospe. Herr Mller-
Thurgau widerlegt die Vorstellung, dass am Ende

der Ruhepause sich diastatische Fermente entwickeln,

welche die Strke in Zucker umbilden und den Be-

ginn des Wachsthums veranlassen , durch den Nach-

weis, dass Zuckerbilduug bei Abkhlung in ebenso

reichem Maasse am Beginn, wie am Ende der Ruhe-

periode, und ebenso in der Nhe der Knospen, wie in

einiger Entfernung von denselben stattfindet.

Die Vorstellung, die sich Herr Mller-Thur-
gau auf Grund seiner Versuche ber das Wesen der

Ruheperiode der Kartoffeln gebildet, ist folgende:

Die mikroskopische Untersuchung ruhender Kar-

toffeln zeigt, dass whrend die Zellen des Kartoffel-

inneren mit Strkekrnern angefllt sind
,

in den

Zellen der Knospen, und in dem zunchst nach dem

Inneren zu gelegenen Gewebe weder Strke noch

Zucker vorhanden ist. Es sind also die Sprossanlagen
durch ein Polster von Tausenden zncker- und strke-

leerer Zellen von denjenigen Zellgeweben getrennt,

welche die Reservestrke fhren. All diese Zellen,

besonders reichlich die der Sprossanlagen , enthalten

Protoplasma, welches, um am Leben zu bleiben, ath-

men rauss. Hierbei ist es auf die Zuckermengen an-

gewiesen, welche aus den strkehaltigen Zellen des

Kartoffelinneren herbeiwandern. Da nun aber auch

diese Zucker verathmeu und einen Theil des Zuckers

wieder in Strke rckbilden
,
werden jedenfalls nur

sehr geringe Mengen von Zucker zu den Knospen

gelangen, so dass derselbe hchstens hinreichen wird

fr den sehr geringen Athmungsprocess in den Spross-

anlagen und den Nachbarzellen. Ein Wachsthum der

ersteren ist unter diesen Umstnden ausgeschlossen.
Mit zunehmendem Alter der strkehaltigen Zellen

nimmt die Lebenskraft des Protoplasmas ab. Von dem
entstehenden Zucker vermag dasselbe keine so grosse

Menge mehr in Strke zurckzuverwandeln. Ssse Kar-

toffeln werden, wenn man sie jetzt in wrmere Rume
bringt, nicht mehr so schnell und so vollstndig
entssst. Fr diese Abnahme der Strkerckbildungs-

fhigkeit des Protoplasmas mit dem Alter wird eine

Reihe von Beispielen angefhrt, von denen wohl das

interessanteste der Nachweis ist, dass in dem mehr-

jhrigen Rhizom von Iris die einzelnen Glieder ver-

schiedene Mengen von Zucker enthielten ,
und zwar

stieg dieselbe von 0,8 Proc. in dem 1885 gebildeten
Gliede bis zu 2,05 Proc. in dem Gliede vom Jahre

1881. Von welchem Zeitpunkte an in ruhenden Kar-

toffeln die Fhigkeit der Strkerckbilduug geringer

wird, und in welchem Verhltniss diese Abnahme
mit der Zeit fortschreitet, wurde nicht genauer be-

stimmt; soviel ist aber sicher, dass sie gegen Ende
der Ruheperiode geringer ist, als im Anfange dersel-

ben, und spterhin sich vollstndig verliert.

Da schon whrend der Ruheperiode die Strke-

rckbildung in der Kartoffel allmlig abnimmt, wird

von dem entstehenden Zucker mit der Zeit etwas

mehr fr den Athmungsvorgang zur Verfgung stehen.

Dieser nimmt dann sofort entsprechend zu, und es wird

deshalb, wenigstens zunchst den Knospen, nicht mehr

Zucker zuwandern , diese also noch kein Wachsthum

zeigen knnen. Allein in Folge gesteigerter Athmung
kann die Zuckerbildung wahrscheinlich zunehmen,
ausserdem schwindet die Fhigkeit der Strkerckbil-

dung immer mehr, und so wird es schliesslich dahin kom-

men, dass selbst bei hheren Temperaturen nicht mehr
smmtlicher Zucker verathmet und in Strke ver-

wandelt werden kann, sondern zu einem merklichen

Theile von den Zellen der Sprossanlagen an sich

gerissen wird. Damit ist die Mglichkeit des Wachs-

thums gegeben; die Ruheperiode ist beendigt.
Die Rolle der Fermente, welche whrend der Ruhe-

periode nicht nachgewiesen werden konnten, hingegen
mit dem Beginn des deutlichen Wachsthums der

Keime in diesen vorkommen, bedarf noch eines weite-

ren Studiums.

Eine grosse Reihe von bisher unerklrten Erschei-

nungen whrend der Ruheperiode und bei Beendigung
derselben schliessen sich der hier entwickelten Er-

klrung dieses Vorganges sehr gut an. Es kann hier

leider auf diese interessanten Schlussfolgerungeu nicht

eingegangen werden.

Herr Mller-Thurgau bespricht dann in einem

besonderen Capitel die Ruheperioden anderer Pflan-

zen
;

er weist das Vorhandensein einer solchen bei

einer grossen Anzahl von Gewchsen nach und ber-

trgt die an der Kartoffelknolle gesammelten Erfah-

rungen auf das Verhalten der Baumknospen und auf die

Erklrung der experimentell und durch Beobachtung
festgestellten Thatsachen. Wegen der speciellen Aus-

fhrungen dieses Theiles der Abhandlung muss auf

das Original verwiesen werden.

Kleinere Mittheilungen.

C. F. W. Peters: Bestimmung der Bahn des Dop-
pelsternes 61 Cygni. (Astr. Nachrichten Nr. 2708.)

Von dem Doppelstern Gl Cygni war es bisher noch
nicht gelungen, trotzdem Beobachtungen desselben vor-

lagen, die sieh ber 130 Jahre erstrecken, die Bahn-
elemente mit einiger Sicherheit abzuleiten. Unter Zu-

grundelegung der Beobachtungen von W. und O. Struve
zu Dorpat und Pulkowa, die sich ber die Zeit von 1828 bis

1878 erstrecken, hat nun Herr Peters die Elemente dieses

Sternsystems berechnet, welche sich den beiden Beobach-

tungsreihen am besten anschliessen. Hier sollen nur fol-

gende Punkte der gewonnenen Resultate erwhnt werden :

Die Umlaufszeit des Begleiters um den Hauptstern
betrgt 782,6 Jahre. Aus den bisherigen Bestimmungen
der Parallaxe dieses Sternpaares betrgt der genherte
Werth fr die Summe der Massen der Componenten fr
die Parallaxe n = 0,37" 0,826 und fr n 0,54" 0,266,

also im Mittel etwa die Hlfte der Sonnenraasse, whrend
die mittlere Entfernung beider Sterne diejenige der Erde
von der Sonne 70 mal, und die des Neptun von der Sonne
etwa 2y3 mal bertrifft. Ueber die Vertheilung der Masse
auf die beiden Componenten kann noch keine Vermuthung
aufgestellt werden.
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Clemens Winkler : G e r in a n i u in
,
G e

,
ein neues,

nicht metallisches Element. (Berichte der

deutsch, ehem. Gesellsch. Bd. XIX, S. 210.)

In dem soeben erschienenen Hefte der deutsch, ehem.

Berichte macht Herr C. Winkler die erste Mittheilung
ber ein von ihm entdecktes, neues Element, Germanium

genannt. Dasselbe findet sich in einem reichen Silber-

erze, welches, auf der Himmelfrst Fundgrube" bei

Rreibexg in Sachsen vorkommend, den Namen Argy-
rodit" fhrt, und wesentlich aus 73 bis 75 Proc. Silber,

17 bis 18 Proc. Schwefel, neben geringen Mengen von

Quecksilber, Arsen und Eisen besteht. Die Entdeckung
des neuen Elementes wurde dadurch herbeigefhrt, dass

die quantitativen Analysen stets ein Minus von 6 bis

7 Proc. ergaben, weshalb Herr Winkler die Bestand-

theile des .Minerals nher untersuchte.

Erhitzt man Argyrodit unter Luftabschluss, so erhlt

man ein schwarzes, krystallinisches Sublimat, welches

neben wenig Schwefelquecksilber zum grssten Theil Ger-

maniumsulfid enthlt. Dieses ist wie Arsen- und Antimou-

sulfid eine Sulfosure, d. h. es lst sich in Schwefelammo-

nium auf und wird durch Suren wieder als weisser

Niederschlag ausgefllt. An der Luft erhitzt oder beim

Behandeln mit Salpetersure wird das Sulfid in ein

weisses, nicht flchtiges Oxyd bergefhrt, welches

Surecharakter besitzt, da es sich in Kalilauge lst. Redu-

cirt man das Oxyd oder Sulfid mit Wasserstoff, so erhlt

man ein graues, schwach glnzendes, dem Arsen hnliches

Metall, welches bei Rothglhhitze verdampft und sich

hnlich wie Jod in spiessigen Krystallen wieder condensirt.

Im Chlorstrome giebt das Germanium oder sein Sulfid ein

leicht verdampfbares Chlorid, welches durch Schwefel-

wasserstoff aus angesuerter, wsseriger Lsung wieder

weiss gefllt wird.

Dass in dem Germanium wirklich ein neues Element

vorliegt, ist nach dem Vorhergehenden wohl kaum zu

bezweifeln, und erst die Atomgewichtsbestimmuug wird

zeigen, ob das Germanium, wie nach den bislang be-

kannten Eigenschaften zu vermuthen ist, die im perio-

dischen Systeme zwischen Antimon und Wismuth be-

stehende Lcke auszufllen berufen ist. L. G.

H. Wild: Einfluss der Qualitt und Aufstel-

lung auf die Angaben der Regenmesser.
(Repertoriuin fr Meteorologie, Bd. IX, Nr. 9.)

Als Vorbereitung zu einer Bearbeitung der Regeu-
verhltuisse des russischen Reiches hat Herr Wild den

Einfluss der Qualitt und Aufstellung der Regenmesser
zu ermitteln gesucht, um, wenn mglich, Correctiouen

ju finden, die bei der Benutzung der verschiedenen

Niederschlagsbeobachtungen angewendet werden mssen,
um dieselben genau vergleichbar zu machen, oder, wenn
das nicht mglich, wenigstens einen Maassstab zu haben,
nach dem der Werth der einzelnen Beobachtungen be-

urtheilt werden knnte. Es wurden zu diesem Zwecke
die Form und Qualitt, die Grsse, die Hhe ber dem
Boden und die Art der Aufstellung direct in einzelnen

Beobachtungsreihen in Petersburg geprft und die ge-
fundenen Werthe mit den in England in entsprechenden
Versuchen ermittelten verglichen.

Als allgemeines Schlussergebniss stellte sich heraus,
dass die Effecte der Form

,
der Qualitt und Grsse be-

deutend hinter dem Einflsse der Aufstellungsweise und
der Hhe des Regenmessers ber dem Boden zurck-

stehen, und dass fr grssere Hhen der letztere Ein-

fluss auch den der Aufstellungsart bertrifft. Will man
die Resultate der Niederschlagsmessungen an ein und

demselben Orte zu verschiedenen Zeiten oder gleichzei-

tiger Beobachtungen an verschiedenen Orten mit ein-

ander vergleichen, so msste man, da der Einfluss

der Aufstellung selbst bei massigen Hhen leicht mehr
als 10 Proc. betrgt, Correctiouen zur Reduction wenig-
stens bezglich der ungleichen Hhe und Aufstellung

anbringen. In einzelnen Fllen wird dies angenhert
geschehen knnen

,
wo die Verhltnisse denjenigen hn-

lich sind, an welchen directe Beobachtungen dieser

Einflsse gemacht sind
;

in den meisten Fllen muss
aber das Anbringen von Correctionen als gewagt er-

scheinen. Will man daher Fehler bis 5 Proc. der Jahres-

summen und bis 10 Proc. in den Monatssummen der

Niederschlge vermeiden
,

so muss man sich ber eine

gleichmssige Hhe und Aufstellungsart einigen.

S. Talma: Eine psychische Function des Rcken-
marks. (Prlger's Archiv fr Physiologie, Bd. XXXVII,
S. 617.)

Bekanntlich wird auf Grund zahlreicher Experimente
dem Rckenmark nicht nur der hheren, sondern auch
der niederen Wirbelthiere jede psychische Function,
Wille und Empfindung, abgesprochen; gekpfte Thiere

zeigen weder willkrliche Bewegungen ,
noch sonstige

Erscheinungen, welche als Empfindung gedeutet werden
knnen

;
vielmehr werden alle Reize bei ihnen durch

coordinirte Reflexbewegungen beantwortet, die auf genau
bekannten Bahnen sich abspielen. Herr Talma theilt

jedoch eine Beobachtung mit, welche als eine psychische
Function des Rckenmarks gedeutet werden muss.

Schon die lteren Physiologen hatten festgestellt,

dass die willkrlichen Bewegungen in gewissem Grade
von der Empfindlichkeit abhngen. Wenn man die Em-

pfinduugsnerven eines Gliedes durchschneidet, so dass

von da keine Empfindung mehr zum Bewusstsein gelangt,
dann sind die Bewegungen dieses Gliedes schwcher und

nicht so coordiuirt, wie an der Extremitt mit intacter

Empfindlichkeit. Es wurde daraus geschlossen, dass zur

normalen Function der Willensnerven auch die Empfind-
lichkeit in dem betreffenden Krpertheile erforder-

lich sei.

Herr Talma machte nun folgenden Versuch. Er
durchschnitt die Empfindungsnerveu eines Hinterbeines

beim Frosche und berzeugte sich, dass die Bewegungs-
nerven intact geblieben und dass das gefhllose Bein

sich oft schwach und unzweckmssig an den allgemeinen

Bewegungen betheiligte. Nun wurde das Thier ent-

hauptet, und die Reflexbewegungen traten auf Reizungen

empfindlicher Hautstellen in dem gefhllosen Beine ebenso

auf wie in dem anderen, aber die Bewegungen des ge-
fhllosen Beines waren viel geringer und sehr unzweck-

mssig. Es zeigte sich also hier derselbe Einfluss der

Sensibilitt auf die Bewegungen bei dem Thiere
,
da3

nur das Rckenmark besass, wie beim unversehrten. Es
muss daher das Rckenmark in hnlicher Weise im Stande

sein, sensible Eindrcke zu empfangen und zur Coordi-

nation der Bewegungen zu verwerthen, wie das Gehirn.

Berichtigung.
No. 9, S. 72, Spalte 2 letzte Zeile ist statt Leroy zu

lesen Leidy".

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Brck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in liraunschweig. Fr die liedaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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William Ferrel: Die Temperatur des Mondes.

(Science, Vol. VI, p. 541.)

Eine Bestimmung der Grenzen, innerhalb welcher

die Temperatur des Mondes wahrscheinlich liegt, lsst

sich auf Grund bekannter Gesetzmssigkeiten und mit

Hlfe einiger ermittelten Constanten in folgender

Weise ausfhren:

Das absolute Strahlungsvermgen der Krper ist

bekanntlich eine Function ihrer Temperatur. Aus

den Experimenten von Dulong und Petit hatte

Pouillet berechnet, dass 1 qcm Oberflche eines mit

grsstem Ausstrahlungsveringen ausgestatteten Kr-

pers bei der Temperatur in der Minute 1,146 cal.

ausstrahlt
;

die Grsse der Wrmeausstrahlung fr

irgend eine andere Temperatur ist also nach dem

Dulon g -Petit' sehen Gesetze = 1,146 ft", wo fi
=

1,0077 ist. Die Wrmemenge, welche 1 qcm senk-

recht den Sonnenstrahlen exponirter Oberflche von

der Sonne empfngt, wird die Sonnenconstante ge-

nannt und mit A bezeichnet. Bezeichnet mau nun

mit s die Gesammtoberflche des Mondes in Quadrat-

centimetern und mit a die Flche eines grssten Kreises

desselben, so ist die Wrme, welche der Mond aus-

strahlt, ausgedrckt durch 1,146 ft".s, und die Wrme,
die er von der Sonne erhlt, = Aa. Da nun S:=4a
ist und bei der maximalen Ausstrahlungsfhigkeit
die ausgestrahlte Wrme gleich der empfangenen ist,

so erhalten wir die Gleichung ft"
=

, und wir

knnen, da A bekannt ist, die Temperatur berechnen.

Aus einer allgemeinen mathematischen Behand-

lung dieses Themas in einer Arbeit ber die Tempe-
ratur der Atmosphre und der Erdoberflche" (Pro-

fessional papers of the Signal Service Xo. XIII) hat

Herr Ferrel als einfachsten Fall obige Gleichung

abgeleitet und ihr die Form 0= 300 {logA 0,6612)

gegeben, aus welcher, wenn mau A = 2,2 annimmt,

die Temperatur des Mondes sich zu 96 C. ergiebt.

Da der Werth der Sonnenconstante nicht ganz genau

ist, indem von den Sonnenstrahlen manches in der

Atmosphre absorbirt wird, bevor es unsere Mess-

iustrumente erreicht, so kann man A grsser annehmen

und zwar= 2,5; dann wird 6 79. Dieser Werth

drckt die mittlere Oberflchenteniperatnr des Mondes

aus, oder genauer die Temperatur einer gleichmssig
erwrmten Oberflche, die ebenso viel Wrme aus-

strahlt wie der Mond, der freilich zu einer beliebigen

Zeit sehr verschiedene Temperaturen au verschiedenen

Punkten seiner Oberflche besitzt.

Das Dnlong-Pe tit'sche Gesetz ist bisher nur

zwischen und 300 rectificirt, man begeht also einen

Fehler, wenn man es auf 79 ausdehnt; auch der

Werth der Sonnenconstanten A ist mit einem Fehler

behaftet. Beide zusammen geben nach Herrn Ferrel

eine Unsicherheit von etwa 17.

Herr Ferrel suchte dann die Temperatur der-

jenigen Seite des Mondes zu bestimmen
,
welche bei

Vollmond der Erde und der Sonne zugekehrt ist.

Hier wird die Wrme nicht ganz ausgestrahlt, sondern

ein grosser Theil wird durch Leitung in das Innere

des Mondkrpers gefhrt. Die Menge der so fort-

gefhrten Wrme hngt ab von der Leituugsfhigkeit

und Capacitt des Mondbodens fr Wrme, die uns

beide unbekaunt sind; und selbst wenn wir sie wssten,

wrde das Problem ein sehr complicirtes sein. Die

Temperatur der Mondoberflche an der Vollmondseite

kann nur bestimmt werden fr die zwei extremen

Annahmen einer unendlich grossen und einer unend-

lich kleinen Wrmeleituugsfhigkeit. Nach der ersten

Annahme wrde die Wrme augenblicklich durch die

ganze Masse verbreitet und dann gleichmssig von

allen Seiten der Mondoberflche ausgestrahlt werden,

und die Temperatur der den Sonnenstrahlen exponirten

Flche wrde die mittlere Temperatur des Mondes
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sein, die ben bestimmt worden. Unter der zweiten

Annahme wrde die Wrme von der Oberflche, die

sie empfngt, nicht fortgefhrt werden, sondern msste,

eine statische Temperatur vorausgesetzt, vollstndig

ausgestrahlt werden. Die ausstrahlende Oberflche

ist in diesem Falle nicht viermal grsser als die be-

strahlte, sondern gleich der normalen, die Wrme
empfangenden Oberflche; wir haben also 1,146 ft'

= A
oder = 300 (logA 0,0592). Nimmt mau den

Werth von A == 2,5, so erhlt man fr die. Grsse
^

101. Dies wre also die Temperatur des mittleren

Theiles der Mondscheibe bei Vollmond, von der Sonne

und der Erde aus betrachtet. Fr andere Theile der

Oberflche muss der Werth A mit dem Cosinus des

Einfallswinkels der Sonnenstrahlen multiplicirt werden,

und dieserAusdruck wird die Temperatur so weit geben,

als man die Gltigkeit des Dul ong-Petit' sehen

Gesetzes annehmen mag.
Die eben erhaltene Temperatur von 101, die

etwas ber dem Siedepunkte des Wassers liegt, muss,

innerhalb der weiten Grenzen von Unsicherheiten, als

obere Grenze betrachtet werden ,
ber welche hinaus

die Temperatur nicht gehen kann. Die andere Grenze

ist 79. Wenn wir annehmen, dass die Temperatur
des wrmsten Theiles der Mondscheibe bis auf die

Hlfte zwischen diesen Extremen sinkt, so wird sie

sehr wenig oberhalb des Gefrierpunktes liegen.

Zu vorstehender Mittheilung bemerkte Herr S. P.

Langley in einer spteren Zuschrift an die Science",

dass Herr Ferrel bei seinen Betrachtungen die vom

Monde reflectirte Wrme nicht bercksichtigt habe.

Wenn der Mond im Maximum die Temperatur von

101 erreicht, dann kann er keine sichtbaren Strahlen

aussenden; die Strahlen, die wir sehen, sind also

refiectirt
,
und mit dem Lichte wird natrlich auch

Wrme refiectirt; die reflectirte Wrme msse aber von

der der Berechnung zu Grunde gelegten Wrmemenge,
welche die Sonne auf den Mond sendet, abgezogen
werden.

Aus noch nicht publicirten Beobachtungen, die er

zu Allegheny angestellt, theilt Herr Langley zum

Beweise fr die Bedeutung der reflectirten Wrme
Messungen mit, die er whrend der Mondfiusterniss

am 25. September 1885 ausgefhrt hat. Er misst

die Wrmestrahlen mit dem Bolometer" , einem In-

strument
,

das im Wesentlichen aus einem Metall-

streifen besteht, dessen elektrischer Widerstand sich

unter dem Einflsse der Wrme ndert. An dem

genannten Abend erhielt er bei ausgezeichneter Luft

vor der Finsterniss von der Mitte der Mondscheibe

eine Ablenkung des Galvanometers um 180, vom
Ostrande des Mondes eine Ablenkung von 164. Beim

Vorrcken des Erdschattens ber den Mond sank die

Ablenkung sehr schnell
,

erst im Osten , dann in der

Mitte , zuletzt im Westen des Mondes. An den vom
Schatten bedeckten Theilen ging die Ablenkung bis

auf 4, ja bis auf 1 hinunter. Beim Zurckweichen

des Schattens konnten wegen Wolken keine Messun-

gen gemacht werden.

A. Uaeyer: Ueber Polyacetylenverbindn-
gen. (Berichte d. deutsch, ehem. Ges. Bd. XVIII,

S. 674 u. 2269.)

Wenn man einen Blick in ein chemisches Lehr-

buch
,
besonders in ein solches der organischen Che-

mie, wirft und die complicirten Formelbilder mit

ihren einfachen, zweifachen und dreifachen Bindun-

gen, die Benzol-, Pyridin- etc. Ringe betrachtet, so

hat es fast den Anschein
,

als ob dem Chemiker in

Bezug auf Coustitutionsfrage der Krper nicht mehr

viel zu thun brig geblieben wre. Aber auch

nur den Anschein
;
denn berlegen wir uns vor-

urtheilsfrei, was wir denn Thatschliches ber jene

inneren Zustnde und Vorgnge wissen, so mssen
wir uns gestehen, dass wir nur den allerersten Schritt

zu ihrem Verstndnisse getban habeu. Wir con-

struiren uns unsere Formeln auf dem Papiere nur

in zweidimensionaler Weise, whrend doch in Wirk-

lichkeit die Molecle krperlicher Natur sind; ber

die wirkliche Lage wissen wir also nichts. Ge-

nau so steht es mit der Natur der Bindung. Wir

bezeichnen eine einfache Bindung zweier Atome durch

einen einfachen Strich, eine doppelte und dreifache

durch einen doppelten und dreifachen, so dass es den

Anschein hat, als ob letztere nur eine zweifache resp.

dreifache Wiederholung des einfachen Vorganges
wren. Dem ist aber nicht so; stellen wir uns z. B.

einmal zwei vierwerthige Kohlenstoffatome in der

Ebene vor, so werden wir eine einfache Bindung der-

selben C C folgendermaassen graphisch darstellen

knnen:

I I

C- C

I I

Gehen wir jetzt zur doppelten Binduug ber, so

stossen wir selbst bei unserer vereinfachten, rum-
lichen Vorstellung schon auf die erste Schwierigkeit.

Zur graphischen Darstellung des Vorganges mssen
wir schon eine Drehung der Atome vornehmen, etwa so :

C=C = C

Diese einfachste Vorstellung, welche an der Un-

wahrscheinlichkeit leidet, dass zwei Affinittseinheiteu

nicht geradlinig, sondern unter einem Winkel auf

einander wirken , zeigt schon deutlich , dass die

doppelte Bindung nicht eine einfache Wiederholung

der einfachen ist, was nur dann eintreten kann, wenn

die vier Affinittskrfte von Anfang an unter einander

parallel wirkten, , . , ,
,
eine Annahme, auf deren

grosse Unwahrscheinlichkeit wir wohl nicht nher

einzugehen brauchen. Noch grsseren Schwierigkeiten

begegnen wir bei der rumlichen Vorstellung der

dreifachen und mehrfachen Bindungen, so dass schon

aus diesen kurzen Betrachtungen erhellt, dass die

Mechanik der Bindungen uns noch vollkommen

unbekannt ist, ganz abgesehen von der Natur des

Vorganges.
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Whrend nun zur Erforschung der rumlichen An-

ordnung der Atome der erste Schritt von van't
II off in seiner chimie dans l'espace" gethan war,

hatte man die Frage nach der Mechanik der Bin-

dungen noch selten discutirt. Herr Baeyer ist

in allerneuester Zeit dieser Frage wieder nher ge-
treten. l)ie Veranlassung zu den nachfolgenden Be-

trachtungen gab eine Anzahl von durch Herrn

Baeyer dargestellter Acetylen- und Tolyacetylen-

verbindungen, d. h. Krpern, welche einen Complex
von zwei durch dreifache Bindung mit einander

verknpften Kohlenstoffatomcn C=C enthalten,

deren noch freie Affinitten durch andere Atome oder

Atomcomplexe oder auch durch ihres Gleichen ge-

sttigt sind. Diese Verbindungen zeichnen sich smrnt-
lich dadurch aus, dass sie usserst zersetzlicher Natur
sind

, indem sie schon durch die blosse Wirkung des

Lichtes zerfallen und beim Erhitzen zum Theil unter

heftiger Explosion sich zersetzen. Diese auffallenden

Eigenschaften, welche offenbar durch die Unbestndig-
keit der dreifachen Bindung bedingt waren, legten
Herrn Baeyer die Frage nach der Natur derselben

nahe. In Betreff der Affinitten des Kohlenstoffatoras

stellt nun Herr Baeyer folgende Hypothese auf:

Die vier Valenzen des Kohlenstofi'atoms wirken
in den Richtungen, welche den Mittelpunkt der Kugel
mit den Tetraederecken verbinden, und welche mit
einander einen Winkel von 109 28' machen.

Die Richtung der Anziehung kann eine Ablenkung
erfahren, die jedoch eine mit der Grsse der letzteren

wachsende Spannung zur Folge hat."

Wie haben wir uns nach dieser Vorstellung nun
z. B. die doppelte Bindung im Aethylen, CH3=CH2 ,

vorzustellen? Nicht wie oben graphisch dargestellt,
wirken die Affinitten nach den ihnen ursprnglichen
eigenen Richtungen unter dem Tetraederwinkel von

10928', sondern sie sind sich gewissermaassen auf
halbem Wege entgegengekommen, indem sich jede um
den halben Winkel gedreht hat, so dass sie jetzt

parallel mit einander wirken :

Es liegt demnach im Aethylen eine

Spannung der Affinitten vor, die in

dem Ablenkungswinkel
7 109 28'

f/ -j
= 54044'

ihr relatives Maass findet.

Aehnliche Verhltnisse treffen wir bei geschlosse-
nen Ringen, z. B. beim Trimethylen:

CHa

/ \
CH2 CH

Bei
^diesem Krper bilden die ringbildenden Affi-

nitten einen Winkel von 60 mit einander und da
die Ablenkungen derselben beim gegenseitigen Ent-

gegenkommen der Affinitten nur zur Hlfte jeder
einzelnen zufllt, so betrgt dieselbe >/> (10928' 60)= 24 44'.

Beim Tetramethylen ist die Ablenkung = 9 34',

beim Pentamethylen 044', beim Hexamethylen im

entgegengesetzten Sinne = 5 16'. Wenn durch

AK

diese Ablenkungen der Affinittskrfte eine Spannung

bedingt wird
, d. h. wenn die aus ihrer ursprng-

lichen Wirkungsrichtung abgelenkten Affinitten das

Bestreben haben, die ursprngliche Richtung wieder

einzunehmen, so muss dadurch dem Molecl eine ge-

wisse Unbestndigkeit ertheilt werden, die der Grsse
der Ablenkung entspricht, d. h. je grsser der Ab-

lenkungswinkel ist, desto unbestndiger und weniger
fest muss das Molecl sein. Diese Schlsse werden

durch die Thatsachen durchaus untersttzt. Da beim

Dimethylen oder Aethylen die Ablenkung die grsste

ist, so muss auch dies Molecl das unbestndigste der

zur Betrachtung gezogenen sein und in der That

wird seine doppelte Bindung mit Leichtigkeit durch

Bromwasserstoff, Brom und sogar Jod gesprengt. Das

Trimethylen ist durch Bromwasserstoff noch angreif-

bar, aber nicht mehr durch Brom und Jod, whrend
das Tetramethylen und die hheren Polymethylene
auch durch jenen nicht mehr gesprengt werden

knnen.

Dieselben Vorstellungen lassen sich auf die drei-

fache Bindung bertragen. So findet z. B. im Ace-

tylen eine Ablenkung der Affinitten um 180

109 28' = 70 32' statt, und da diese sich bei drei

Krften wiederholt, so ist die Spannung im Acetylen-
molecl eine sehr grosse , wodurch die Unbestndig-
keit der Aeetylenderivate ihre Erklrung findet.

Dehnen wir diese Betrachtungen noch weiter aus, so

kommen wir zu einer interessanten und den bislang

bekannten Thatsachen durchaus entsprechenden

Schlussfolgerung in Betreff des Kohlenstoffmolecls.

Bestnde eiu solches aus zwei Atomen
,
so msste die

Spannung iu demselben eine noch bedeutend grssere

sein, als im Acetylenmolecl ,
was jedoch mit der

grossen Bestndigkeit des Kohlenstoffmolecls durch-

aus nicht in Einklang zu bringen ist. Die Kohle

muss hingegen einer mglichst stabilen Anordnung
ihrer Atome entsprechen, d. h. es mssen in ihrem

Molecle mglichst viel einfache Bindungen und da-

durch mglichst geringe Ablenkungen der Affinitts-

axen vorkommen.

Wenngleich wir uns nicht verhehlen
,

dass die

Baeyer'schen Ansichten nur die ersten Anfnge
einer Mechanik der Bindungen vorstellen, so glaubten
wir dieselben unseren Lesern nicht vorenthalten zu

drfen, da sie mit den Thatsachen in recht gutem

Einklnge stehend, und, bei der Wichtigkeit des

Gegenstandes jedenfalls allgemeinstes Interesse be-

anspruchen. L. G.

J. Panetli: Ueber Lage, Ausdehnung und

Bedeutung der absoluten motorischen
Felder auf der Hirnoberflche des

Hundes. (Archiv f. J. ges. Physiol. v. Pflger, 1885.

Bd. 37, S. 523.)

Durch die wichtige Entdeckung von Hitzig
und Fritsch (1870), dass durch Reizung bestimmter

Stellen der Hirnrinde Bewegungen in den Krper-
theilen der gegenber liegenden Seite ausgelst wer-

den
,

ist eine grosse Reihe von Untersuchungen ber
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die Function der Hirnrinde angeregt worden. Hitzig
selbst entdeckte, dass nach Entfernung dieser Stellen

der Hirnrinde, welche dem Scheitellappen (Central-

windungen) angehren, charakteristische Defecte in der

Motilitt und Sensibilitt der Krpertheile auftreten.

Nachdem namentlich H. Munk die Lage der soge-

nannten Seh-, Hr- und Fhlsphre in der Hirnrinde

zu ermitteln gesucht hat, ist der grsste Theil der

Forscher auf diesem Gebiete zu der Anschauung ge-

langt, dass in der grauen Substanz der Hirnrinde

nervse Centralapparate vertheilt sind, welche ver-

schiedenartigen Functionen vorstehen. Diese Theorie

hat man gegenber der lteren Ansicht von Flou-

rens, nach welcher alle Abschnitte der Hirnrinde

einander gleichwertig sein sollten, die Localisations-

tbeorie" genannt. Man unterscheidet hiernach vor-

zugsweise psychomotorische" und psychosensori-

sche" Rindenfelder oder auch Centra.

Von einer Seite ist die Localisation der Func-

tionen in zu extremer Weise dahin aufgefasst wor-

den, dass man geglaubt hat, die verschiedenen Felder

der Hirnrinde mit dem Zirkel scharf von einander

abgrenzen zu knnen (Ferrier); von anderer Seite

dagegen, namentlich von Goltz, ist gegen die Loca-

lisationstheorie heftige Opposition gemacht, aber doch

in letzterer Zeit zugegeben worden
,
dass die vorde-

ren Abschnitte der Hirnrinde vornehmlich den moto-

rischen, die hinteren den sensorischen (Lichtcropfin-

dung) Functionen dienen.

Von Brown-Sequard ist die Meinung aus-

gesprochen worden, dass zwar in der Hirnrinde Zellen

und Fasern verschiedener Function existiren , dass

aber die gleicher Function dienenden nicht so bei-

sammen liegen, um ein Centrum bilden zu knnen.
Exner nimmt Rindenfelder" verschiedener Function

an, die aber keine vollstndig getrennte Gebiete ein-

nehmen
,

sondern vielfach in einander fallen. Er
unterscheidet ferner fr manche Muskelgrujjpen ein

absolutes und ein relatives Rindenfeld. Das erstere

bedeutet diejenige Rindenpartie, deren Verletzung
immer mit einer Strung der betreffenden Function

verbunden ist, das letztere dagegen diejenige Region,
deren Verletzung diese Folge nicht immer und nicht in

demselben Maasse nach sich zieht. Das relative

Rindenfeld umgiebt das absolute in grsserer oder

geringerer Ausdehnung.
Unter der Leitung des Herrn Exner hat nun Herr

Paneth Versuche am Gehirn von Hunden angestellt,

um die Frage zu entscheiden, von welchem Theile

der Hirnoberflche diejenigen directen Fasern in die

Tiefe ziehen, in deren Function es liegt, einen be-

stimmten Muskel zur Contraction zu bringen, und
wie diese Gebiete verschiedener Muskeln auf der llirn-

oberflche vertheilt sind. Es wird zu diesem Zwecke
die Zuckung eines bestimmten Muskels aufgeschrieben,
whrend man einzelne Stellen der Hirnrinde reizt.

Die erregbaren Stellen wurden dann kreisfrmig um-

schnitten, so dass die Verbindung mit der umgeben-
den Rinde getrennt war. Waren sie hiernach noch

mit demselben Reize erregbar, so beweist dies, dass

von denselben directe Faserbahnen in die Tiefe leiten.

Darauf wurden sie unterschnitten
,

so dass sie gnz-
lich losgelst waren, und nun in ihrer Lage ebenfalls

gereizt. Trat jetzt keine Wirkung ein, so war damit

gezeigt, dass keine merkliche Stromzweige sich in die

Tiefe erstrecken.

Auf einer Abbildung der Gehirnoberflche wurden

nun diejenigen Stellen, deren Reizung einen bestimm-

ten Muskel beeinflusst, mit gewissen Zeichen versehen.

Ein Blick auf dieselbe lehrt, dass es zwei ganz ge-

trennte Gebiete fr die Augenlidschliesser und die

Muskeln der Extremitten giebt. Das letztere da-

dagegen, welches den hinteren Abschnitt des Gyrus

sigmoideus einnimmt, enthlt eine Zahl von Rinden-

feldern fr die einzelnen Muskeln, welche zum grossen

Theil in einander greifen. Das Gebiet fr die Strecker

der Vorderpfote reicht aber weiter nach aussen und

vorn, das fr die Beuger weiter nach innen, und das

fr die Strecker der Hinterpfote weiter nach hinten.

Diese isolirten Gebiete sind indessen klein gegen-
ber dem gemeinsamen Gebiete fr alle Muskeln.

Sehr auffallend ist hingegen die scharfe Begrenzung
des zu jedem Muskel gehrigen Rindengebietes, so

dass oft in nchster Nhe des erregbarsten Punktes

kein Effect mehr zu erzielen war. Auch beobachtete

Verfasser, wie manche Vorgnger, eine Variabilitt

des erregbarsten Punktes selbst in ein und demselben

Versuche. Diese Ergebnisse sind unserer Meinung
nach geeignet, die Localisationstheorie zu befestigen.

Sie zeigen aber auch zugleich, dass die Rindengebiete

nicht etwa landkartenartig an einander grenzen, son-

dern betrchtlich ber einander fallen knnen, und

dass die Rindenfelder fr jeden einzelnen Muskel eine

ansehuliche Ausdehnung haben. Diese Anordnung
der centralen Elemente scheint uns ein Kunstgriff

der Natur zu sein, der es verhtet, dass beschrnkte

Lsionen schon einen gnzlichen Ausfall einer Func-

tion zur Folge haben. J. Bernstein.

J. Urban: Zur Biologie dereinseitswendi-

gen Blthenstnde. (Ber. d. deutschen l.ot.

Ges. Bd. III, 1885, S. 406.)

Bei vielen Pflanzen kann man die Erscheinung

beobachten, dass die Blthenstiele entweder vor oder

nach der Blthenentfaltnng und Befruchtung ihre

Richtung ndern. So sind bekanntermaassen die

Blthenknospen des Mohns hngend; vor dem Auf-

blhen aber richten sich die Stielchen empor und

verharren dauernd in dieser Stellung. Bei der Kaiser-

krone (Fritillaria imperialis) kehrt erst nach der Be-

fruchtung der zur Blthezeit abwrts hngende Pedi-

cellus (Blthenstiel) den Fruchtknoten nach aufwrts.

Bei einer Anzahl von Pflanzen machen die Pedicelli

in den verschiedenen Entwickelungsstadieu eine mehr-

malige Bewegung durch. So krmmen sich, wie

Herr Urban frher gezeigt hat, bei Montia minor

Gtnel. die Blthenstiele kurz vor der Entfaltung der

Blthe bogenfrmig nach abwrts, richten sich beim

vollstndigen Aufblhen auf, krmmen sich gleich

nach dem Abblhen wieder abwrts, whrend sie sich
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noch um das Vierfache verlngern, und richten sich

nach der Samenreife wieder auf. Kurz nachher wer-

den die drei Samen bis auf eine Entfernung von 2 m
fortgeschleudert.

Diese und ahnliche Einrichtungen haben zweifellos

einen biologischen Zweck. Was speciell Montia be-

trifft, so wird hier durch die Richtung der Blthen
die Fremdbestubung durch Inaecten erleichtert, und

das Aufrichten der Blthenstiele zur Fruchtreife stellt

sich als eine Notwendigkeit heraus, wenn die Samen
in ihrer Bewegung nicht durch die Zweige auf-

gehalten werden sollen.

Zu einem gleichen oder hnlichem Zwecke finden

auch Richtuugsvernderungen der ganzen Blthen-

staudaxe (Pedunculus) statt. Bei der Rosskastanie

biegen sich die Pedunculi an den Spitzen der hori-

zontalen oder etwas nach abwrts gerichteten Zweige
nach aufwrts, so dass die prchtigen Blthenstnde
aufrecht stehend und weithin sichtbar die Insecten

anlocken
;

bei Trifolium subterraneum L. biegen sie

sich nach abwrts und vergraben die Kpfchen, um
ihre Samen unterirdisch reifen zu lassen, nuter der

Erde. Sehr interessant in mancherlei Hinsicht ver-

halten sich einige Medicago- Arten, deren aufrecht-

stehende Blthenstnde von niederliegeuden Laub-

sprossen ausgehen und nach dem Abblhen sich zur

"Erde biegen und hier ihre Frchte reifen. Letztere

sind mit hakenfrmigen Stacheln versehen und bleiben

daher leicht am Pelze von lagerndem Vieh haften,

durch welches sie weiter verbreitet werden.

Besondere Aufmerksamkeit hat Herr Urban neuer-

dings jenen ziemlich zahlreichen Fllen zugewendet,
wo die Blthen einer Inflorescenz sich smmtlich nach

einer Richtung kehren. Sehr bekannte Beispiele hier-

fr bieten z. B. der Fingerhut, die Wicke etc. Diese

Einseitswendigkeit der Blthenstnde kann verschie-

dene Ursachen haben.

Beim Fingerhut (Digitalis purpurea L.) sind die

Blthenstielchen in spiraliger Anordnung an der In-

florescenzaxe inserirt, biegen sich aber derartig nach

einer Seite hin, dass die ussersten Blthen nur um
80 bis 120 divergiren. Durch diese Anordnung sind

die Blthen in hohem Grade befhigt, von Insecten

behufs der Fremdbestubung mit mglichst wenig
Zeitverlust und mglichst sicher abgesucht zu werden.

Die Augenflligkeit wird nach einer Richtung hin

sehr erhht, freilich auf Kosten der brigen Rich-

tungen. Doch wird dieser Nachtheil wieder dadurch

ausgeglichen, dass die seitlich unter der Hauptinflores-
cenz hervortretenden Blthenstnde ihre blthenleeren

Rcken der Hauptaxe zukehren. Selbst verschiedene

Stcke, die ein kleines Beet occupirten, zeigten diese

Rcksichtnahme anf einander, indem die randstndi-

gen Inflorescenzen, ganz unabhngig von strkerer

oder schwcherer Beleuchtung, ihre Blthenflche nach

auswrts kehrten.

Bei Oenothera pumila L. sind die Blthen gleich-
falls spiralig angeordnet und stehen, dicht an die Axe

angedrckt, in einer allseitswendigen Aehre, die im

jugendlichen Zustande fast senkrecht nach abwrts

gekrmmt ist. Allmlig und noch vor dem Auf-

blhen streckt sich die Axe von unten nach oben

gerade. Sobald die Knospen an die Biegungsstelle

kommen, drehen sie sich aufwrts, so dass sie schliess-

lich am unteren Ende derselben augelangt, vertical

stehen. Hier entfalten sich die Blthen und sind in

der Zahl von zwei bis drei weithin sichtbar und so-

fort den Insecten zugnglich. Whrend die Axe sich

successive gerade streckt, kommen die abgeblhten
Blthen tiefer zu stehen und immer weitere Knospen

gelangen am hchsten Punkte der Inflorescenz zur

Entfaltung. Wir haben hier also die Erscheinung,

dass die Blthen zur Blthezeit einseitswendig, vor

und nach derselben aber allseitswendig sind.

In diesen und anderen Fllen wird die Einseits-

wendigkeit durch eine Drehung des Pedicellus bezg-
lich der einzelnen Blthen herbeigefhrt. Bei zu-

sammengesetzten Blthenstnden kann aber auch eine

Krmmung der Pedunculi nach ein und derselben

Richtung hin erfolgen und so eine Einseitswendig-
keit der Blthenstnde hervorrufen. Hier knnen
dann noch verschiedene Complicationen hinzutreten.

Herr Urban zeigt weiter an Gladiolus, wie auch

durch die Lage der Symmetrale Einseitswendigkeit
der Inflorescenz bedingt sein kann. Bei den Wicken

und Lathj'rus- Arten werden die Blthen auf der

einen Seite der Axe unterdrckt. Die Pflanze kehrt

die blthentragende Seite immer der Gegend zu, von

der der Insectenbesuch zu erwarten ist. Es ist hier

nicht der Raum, auf die morphologischen Details all

dieser Flle nher einzugehen ,
nnd ebenso wenig

knnen wir dem Herrn Verfasser in der Errterung
der einseitswendigen Monocbasien (z. B. der Wickel,

der Boragineen) folgen. Es sei nur noch darauf hin-

gewiesen, dass auch die Dolden und Kpfchen im bio-

logischen Sinne als einseitswendige Blthenstnde zu

betrachten sind. Man kann sie als apical einseits-

wendige Inflorescenzen von den anderen, den lateral

einseitswendigen, unterscheiden.

Als biologisches Resultat seiner Beobachtungen
stellt Herr Urban Folgendes hin. Dadurch, dass an

einer verzweigten Pflanze oder an mehreren in nch-
ster Nachbarschaft stehenden die Inflorescenzen ihre

Blthen nach einer einzigen Richtung vom Centrum

der Pflanze nach aussen kehren, zusammen also eine,

bisweilen auf verschiedene Individuen vertheilte Ge-

sammtinflorescenz darstellen, wird entweder die Augen-

flligkeit fr die von Weitem heraufliegenden Insecten

bedeutend erhht, oder die Pflanze spart bei den-

jenigen Blthenstnden, welche durch Unterdrckung

einseitig geworden sind, an Mitteln, ohne an Augen-

flligkeit einzubssen. Ausserdem bewahrheitet sich

hier wieder das biologische Gesetz, dass dieselben Ziele

durch die mannigfaltigsten Mittel erreicht werden.

In morphologischer Beziehung lehren die von

Herrn Urban mitgetheilten Beobachtungen, wie durch

Zchtung der Insecten die sogenannten dorsiventralen

Inflorescenzen aus den nchst verwandten racemsen

oder cymsen entstehen knnen. F. M.



106 N a t u rwis seil schaftli ehe Rundschau. No. 13.

Kleinere Mittheilungen.

H. Seeliger: Ueber den neuen Stern im Andro-
medanebel. (Astron. Nachrichten Nr. 2710.)

Nach der Newton-Zllner'schen Theorie ist das

Auflodern eines Sternes bedingt durch eine pltzliche,
enorme Steigerung: der Oberflchenternperatur desselben.

Ist die Katastrophe, welche die Erscheinung hervor-

gebracht, vorber, so stellt sich bald eiue Abnahme der

Lichtinteusitt ein, welche irgend einer Potenz der

Temperatur proportional sein wird, so dass man aus der

beobachteten Curve der Lichtabnahme die Abnahme
dieser Potenz der Temperatur erhlt. Ueber die Licht-

abnahme des neuen Sternes im Andromedanebel liegen
nun sorgfltige , photometrische Messungen vor. Herr

Seeliger hat unter bestimmten Annahmen eine Formel
fr die Abkhlung einer Kugel berechnet, und die unter

gewissen Voraussetzungen aus derselben berechnete

Lichtabnahme der Kugelmasse mit der am neuen Andro-
medastern beobachteten verglichen.

Das Resultat war, dass der gefundene Ausdruck den

Beobachtungen angepasst werden kann, was darauf hin-

zudeuten scheint, dass den Bedingungen, an welche die

Formel geknpft ist, nicht widersprochen ist. Man
kann daher sagen, den Beobachtungen kann durch eine

Annahme gengt werden, dass die pltzliche, enorme

Temperaturerhhung, welche das Aufleuchten des Sternes

hervorgebracht hat, eine sehr durchgreifende gewesen
und den grssten Theil der Sternmasse betroffen hat.

Mit Sicherheit mehr zu behaupten, ist schon deshalb

nicht mglich, weil die Spectralanalyse in diesem Falle

keine bestimmten Resultate ergeben hat.

Herr Seeliger hlt nun fr den vorliegenden Fall

die Hypothese fr wahrscheinlich
,
dass der Andromeda-

stern durch einen Zusammenstoss mit einem anderen

Weltkrper die pltzliche, so ganz enorme Wrmezufuhr
erlangt hat. Bekanntlich hat sich das Spectrum des

Andromedanebels stets continuirlich gezeigt und kann
nicht als von gasfrmigen Stoffen herrhrend gedeutet
werden

;
ferner hat Bond in diesem Nebel eine grosse

Menge schwacher Sterne gesehen und gezeichnet, wel-

cher Wahrnehmung allerdings von anderer Seite wider-

sprochen wird. Jedenfalls ist man aber berechtigt, zu

behaupten ,
der Andromedanebel sei zum grssten Theil

wenigstens ein aus unzhligen, schwachen Sternen be-

stehender Sternhaufen.

In einem solchen Systeme nun sind offenbar Zu-
sammenstsse einzelner Massen viel wahrscheinlicher als

in sternarmen Gegenden des Himmels. Das Wunderbare
der Erscheinung ist damit vollstndig geschwunden.
Man braucht weder den Zufall, dass der neue Stern sich

gerade auf dem Andromedanebel projicire , noch die

physikalisch kaum zu deutende, pltzliche Verdichtung
von Nebelmasse zu einem Sterne; der ganze Vorgang
wird nach obiger Hypothese ein sehr natrlicher, und
die Wahrscheinlichkeit desselben ist eine Sttze dieser

Meinung. Herr Seeliger glaubt sogar noch weiter

gehen zu knnen und in dem Aufleuchten des neuen
Sternes eine weitere Sttze fr die Meinung zu finden,
dass der Andromedanebel der Hauptsache nach aus

einem Sternhaufen bestehe. Es wurde gezeigt, dass die

Lichtabnahme des Sternes die Auffassung zulasse, die

Wrmeentwickelung Sei eine so enorme gewesen, dass

die ganze Masse in Mitleidenschaft gezogen worden sei.

Ein Zusammenstoss mit einem anderen Krper kann ohne

unwahrscheinliche Annahmen einen solchen Erfolg her-

beifhren
, whrend Ereignisse, die bloss innerhalb des

Krpers vor sich gehen, viel schwieriger eine solche

Wrmemenge erklren wrden. Ist es nun wahr, dass

das Auflodern des neuen Sternes durch einen Zusammen-

stoss erfolgt ist, so hlt es Herr Seeligcr auch umge-
kehrt fr wahrscheinlich, dass das bisher nicht ganz
deutbare Object jedenfalls viele Sterne in sich berge.

J. E. Gore : Ein neuer vernderlicher Stern von
kurzer Periode. (Monthly Notices of the Royal

Astronowical Society, Vol. XLVI, p. 106.)

Der Lichtwechsel, den eine Reihe von Sternen zeigt,

ist ein noch nicht ganz aufgeklrtes Phnomen der

Astrophysik, wenn auch wahrscheinliche Deutungen des-

selben bereits mannigfach gegeben sind. Das Auffinden

neuer vernderlicher Sterne vergrssert das Material,

auf welches sich eine sptere Theorie sttzen wird
;
es

haben daher die Erscheinungen an sich allgemeineres
Interesse.

Herr Gore hatte bereits im October 1879 vermuthet,
dass der Stern lOSagittae ein vernderlicher sei, weil

seine Helligkeit von der im December 1876 beobachte-

ten verschieden war. Erst vom 15. October 1885 an

konnte er diesen Himmelskrper dauernd beobachten

und hat aus 37 Helligkeitsmessungen bis zum 28. Decem-
ber die nachstehenden vorlufigen Elemente dieses Ver-

nderlichen berechnet:

Periode 8,578 Tage
Mittlere Epoche . . 1885, Nov. 2G,10

Schwankung .... 5,6. Grsse bis 6,4. Gr.

Zunahme des Lichtes schneller als die Abnahme.

E. Mach und J. Wentzel: Ein Beitrag zur Mechanik
der Explosionen. (Annalen der Physik, X. F.,

Bd. XXVI, S. 628.)

Es ist bekannt, dass manche Explosivkrper, wie

Dynamit, sich durch auffallende Eigenthmlichkeiten
auszeichnen

;
unter diesen ist wohl die sonderbarste, dass

eine frei auf einer Metallplatte liegende Dynamitpatrone
durch dieselbe nach unten ein Loch schlgt, oder den

unter ihr liegenden Theil in kleine Stcke zersplittert,

whrend dem Entweichen der Explosionsgase nach oben

scheinbar kein Hinderniss im Wege steht.

Zur Aufklrung dieser Eigenthmlichkeit wurden

Versuche mit weissem Kuallsilber gemacht. Etwa 5 mg
dieser Substanz wurden auf einer horizontalen

,
frei

schwebenden Visitenkarte durch eine kleine Leydeuer
Flasche entzndet; durch die Karte wurde ein Loch ge-

schlagen, welches etwa der Basis des Knallsilberhufchens

entsprach. Durch eine Glasscheibe, dnnes Blech, Wachs-

platten u. s. w. wurden gleichfalls Lcher geschlagen.

Wurde Papier auf den Tisch gelegt und auf jenes 5 mg
Knallsilber, so zeigte das Papier unter der Explosions-

stelle eine nach oben convexe Blase; Stanniol an der

Stelle des Papiers riss nach oben auf. Die in den letzten

Fllen beobachtete Blase kann als eine Wirkung des

Rckstosses angesehen werden, welcher dem heftigen

Andrcken an den Tisch folgt.

Man knnte zunchst daran denken, dass die Luft

dem Entweichen der Explosionsgase einen Widerstand

bietet und die Erscheinungen veranlasse. Allein unter

der Glocke der Luftpumpe explodireudes Gas schlug ein

Kartenblatt ebenso durch, wie in freier Luft. Der Wider-

stand der Luft hat also mit der Erscheinung nichts zu

schaffen; ebenso wenig der Stoff des Explosivkrpers;
denn nicht nur Dynamit uud Knallsilber, sondern auch

heftige Explosionen durch Entladung Leydeuer Flaschen

bringen eine gleiche Wirkung hervor.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Erscheinungen
mit der grossen Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Explo-
sion zusammenhngen. In der That ergab ein nach ein-

facher Methode ausgefhrter Versuch mit Knallsilber die

Fortpflanzungsgeschwindigkeit seiner Explosion zu 1700

bis 2000 m pro Secunde. Wegen dieser hohen Fort-



No. 13. Naturwissenschaftliche Rundschau. 107

Pflanzungsgeschwindigkeit verpufft das Hufchen Knall-

silber in einer uumessbar kurzen Zeit, und die Explo-

sionsgase nehmen in derselben Zeit noch fast bei

derselben Dichte wie der feste Krper diese Geschwindig-
keit an. Es liegt nun nahe, anzunehmen, dass die Platte,

auf welcher der Explosivkrper liegt, gewissermaassen

durchgeschossen wird, indem die untere Hlfte der

Explosivmasse sich gegen die obere Hlfte sttzt.

Um einen Maassstab fr die Geschwindigkeit der

Explosionsgase zu erhalten, wurde ein kleines ballistisches

Pendel hergestellt, dessen horizontale Arme ,ie eine halb-

kugelfrmige, nach oben hohle Schale trugen; ber eine

derselben wurde Seidenpapier geklebt und in der Mitte

0,02 g Knallsilber explodirt. Aus dem Ausschlage des

Pendels ergab sich die Geschwindigkeit der Gase zwischen

1750 und 3500 m pro Secunde. Da somit die explodirende
Masse jedenfalls in sehr kurzer Zeit und noch bei grosser

Dichte eine die gewhnliche Projectilgeschwindigkeit

weit bersteigende Geschwindigkeit erhlt, so ist die

Durchbohrung der unterliegenden Platte nicht mehr

rthselhaft.

Ludwig Wulff : Krystallisation in Bewegung. (Zeit-

schrift fr Kristallographie und Mineralogie Bd. XI, S. 120.)

Allgemein herrscht die Meinung, dass die Ruhe eine

Grundbedingung normaler Krystallisation, und Bewegung
etwas die Krystallbildung Strendes sei. Aber schon die

Beobachtungen des Herrn Lehmann bei der Krystalli-

sation hatten gelehrt, dass die bisherige Anschauung nicht

zutreffend sei
,
indem Strmungen in der Lsung zur

Bildung der Krystalle sogar nothweudig sind, da die

Krystalle von einem Hofe minder concentrirter Lsung
umgeben sind, aus welchem sie die Krystallmolecle an-

ziehen, whrend neues Material dauernd durch Strmung
aus den concentrirteren Theilen zugefhrt wird. Die

Erfahrung, dass in der Zuckerindustrie der sogenannte

Krystallzucker aus kochenden, also in Bewegung befind-

lichen Sften gewonnen wird, whrend der in der Ruhe

gewonnene Kandiszucker viel schlechtere Krystalle giebt,
musste gleichfalls gegen die Schdlichkeit der Bewegung
bei der Krystallbildung sprechen, uud diese Erfahrung
war der Ausgangspunkt fr die Untersuchung des Herrn

Wulff, die ihn schliesslich dazu gefhrt, nicht nur die

Unschdlichkeit der Bewegung nachzuweisen, sondern

mehrere Apparate zu construiren
,
mit deren Hlfe man

die Bewegung fr die Herstellung guter Krystalle ver-

werthen kann.

Da die Thatsachen, auf denen die Ansicht von der

Schdlichkeit der Bewegung beruht, sich nicht leugnen
lassen, giebt der Verfasser zunchst eine Erklrung die-

ser Thatsachen, die darauf basiren, dass man unansehn-

liche Krystalle erhlt, theils wenn verkochende Lsungen
stark sieden, theils wenn ruhig krystallisirende Lsungen
in Bewegung gesetzt .werden.

Die Strungen durch zu starkes Kochen der Lsun-

gen beruhen nun nach Herrn Wulff nicht darin, dass

die Bewegung die Krystallbildung strt, sondern darauf,
dass das Lsungsmittel zu stark entweicht und damit
eine schnellere Krystallisation eintritt, whrend ganz
allgemein die Krystallisation um so besser verluft, je

langsamer sie vor sich geht. Die Strungen andererseits,
welche durch Bewegung abkhlender Lsungen entstehen,
beruhen nach der Auflassung des Herrn Wulff auf dem
schnellen Vermischen concentrirterer Lsungen mit min-
der concentrirten

, wodurch gleichfalls ein zu schnelles

Auskrystallisiren bedingt werde.

Fr das Verstndniss der Wirkung der Bewegung auf
die Krystallisation wird auf die Strmungen hingewiesen,
die Herr Lehmann bei den Krystallbildungen beschrie-

ben. Dieselben bestehen einmal in den bereits erwhnten

Diffusionsstrmen, durch welche aus den concentrirten

Theilen der Lsung stets neue Partien in die minder

concentrirten Hfe gelangen ;
zweitens in Strmungen

an den Oberflchen der Krystalle, welche entweder durch

die Bewegung des Krystalles oder durch die der Flssig-
keit oder durch Bewegungen beider Massen hervor-

gerufen werden und das Wachsen der Krystalle befrdern.

Diese werden
,
wenn die Strmung nach einer Richtung

vorzugsweise stattfindet, hauptschlich nach dieser Rich-

tung sich entwickeln und weiter wachsen; wenn dagegen
die Lage des Krystalles zur Richtung der Strmung stetig

wechselt, so compeusiren sich diese Einflsse, und der

Krystall wchst gleichmssig.
Aus seinen Betrachtungen leitet Herr Wulff vier

Bedingungen ab fr die Verwerthung der Bewegung bei

der Krystallisation : 1) Die Bewegung muss eine conti-

nuirliche sein, da sonst Schichtungen in der Flssigkeit
entstehen, die beim Wiederbeginn der Bewegung strend
wirken. 2) Die Bewegung der Krystalle und der Flssig-
keit muss so geleitet werden, dass die Krystalle in stets

wechselnder Lage von der Flssigkeit besplt werden,
wenn man normal entwickelte Krystalle erhalten will.

3) Die Flssigkeit muss mglichst bis zum Spiegel mit

Krystallen erfllt sein
,

weil sonst
, da die Schichtung

nach der Schwere durch die Bewegung ausgeschlossen

ist, die unteren Schichten aber fortwhrend Gelstes an

die Krystalle abgeben ,
die oberen Schichten bercon-

centrirt werden, was zur Ausscheidung eines feineu

Krystallmehles Veranlassung giebt. 4) Die Krystallisation

in Bewegung eignet sich besonders fr solche Substanzen,
die entweder einen grossen Lslichkeitscoefficienten oder

ein geringes speeifisches Gewicht haben; die Krystalle

lagern sich sonst fest am Boden der Gelasse und schdi-

gen sich dann bei der Bewegung durch Stoss und Rei-

bung. Aus letzterem Grunde sind die Versuche mit

Zucker besser ausgefallen als die mit Alaun und Soda

angestellten.

Die Beschreibung der Apparate zur Herstellung von

Krystallen in Bewegung wie die Angaben fr die Ver-

fahren zur Gewinnung von schnen Krystallen haben

nur specielleres Interesse und sind im Original zu ver-

gleichen.

L. Hermann: Einwirkung galvanischer Strme
auf Organismen. (Pflger's Archiv fr Physiologie,

Bd. XXXVII, S. 457.)

In einem flachen Porcellantroge mit Brunnenwasser,
in welches au den Schmalseiten der Strom einer Kette aus

20 kleinen Zinkkohleelementen mittelst dicker Zinkdrhte

geleitet werden konnte, befand sich eine grosse Anzahl
etwa 14 Tage alter Froschlarven, die sich nur wenig be-

wegten. Sowie der Strom geschlossen wurde, geriethen
smmtliche Thierchen in lebhafte

, schlngelnde Be-

wegungen, welche bald zur Ruhe kamen, nachdem alle

Larven ohne Ausnahme eine Stellung angenommen ,
bei

welcher der Kopf der Anode, der Schwanz der Kathode

zugekehrt war. In dieser Richtung verharrten sie bis

zur Oeffnung des Stromes
,

welche wieder ein kurzes

Stadium schlngelnder Bewegung hervorbrachte; darauf

nahmen die Thiere wie vorher die mannigfachsten

Lagen ein.

Beim Umlegen des Stromes machten alle Thierchen

gleichzeitig Kehrt und stellten sich der neuen Stromes-

richtung entsprechend ein. Dieses Umkehren konnte

viele Male wiederholt werden. Bei durch die Wieder-

holung des Versuches ermatteten Thieren, und auch bei

frischen Thieren mit ziemlich starken Strmen zeigte
sich

, dass wenn einzelne Larven mit dem Kopfe der

Kathode zugewandt lagen, diese in bestndiger Unruhe
waren

,
whrend die richtig liegenden sich vollkommen
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ruhig verhielten
;
wurden erstere knstlich in die rich-

tige Lage gebracht, so beruhigten sie sich sofort.

Bei fnftgigen Larven zeigte sich diese Erscheinung
noch nicht, wohl aber bei siebentgigen schon rudimen-

tr. Todte Larven verhielten sich gegen noch so starke

Strme indifferent. Die Einstellung der Thiere in die

Richtung der Strmungslinien ,
und zwar gegen den

Strom, die galvanotropische Reaction", ist also eine

Lebenserscheinung.
Lachsembryonen von 15 bis 25 mm Lnge zeigten

ein gleiches Verhalten zum galvanischen Strome, wh-
rend Wasserinsecten nichts Deutliches darboten. Wohl
aber konute eine galvanotropische Reaction an ver-

schiedenen kleineren Fischen nachgewiesen werden.

A. Herzen: Ueber die Spaltung des Temperatur-
sinnes in zwei gesonderte Sinne. (Pflger's

Archiv fr d. ges. Physiologie Bd. XXXVIII, S. 93.)

Im vorigen Jahre hat zuerst Herr Blix und dann

selbststndig Herr Goldscheide r die Beobachtung ge-

macht, dass der Temperatursinn der Haut seinen Sitz

in unzhlig vielen distineten Punkten der Krperober-
flche habe, zwischen denen die Haut fr Temperatur-
eiudrcke vollkommen unempfindlich sei

;
dass ferner ein

Theil der Temperaturpunkte nur Wrme
,

ein anderer

nur Klte empfindet. Sie waren in Folge dessen zu dem
Schlsse gelaugt, dass man den Temperatursinn nicht als

einen einzigen, sondern als aus zwei verschiedenen Sinnen

bestehend aufzufassen habe. Zu eiuer hnlichen Auf-

fassung war Herr Herzen im Jahre 1879 durch folgende

Beobachtung gefhrt.
Wenn er in der Nacht mit einem ausserhalb der

Bettdecke liegenden, durch Druck auf den Nerven ein-

geschlafenen" Arm erwachte, der also fr Tasteindrcke

unempfindlich war, und die gefhllose Hand mit der

normalen berhrte, so empfand er in der ersten ein

deutliches Gefhl fr Wrme. Als er aber die gefhl-
lose Hand mit dem eisernen Bettpfosten oder mit dem
Marmor des Nachttisches in Berhrung brachte, so fand

er zu seiner Ueberraschung, dass die Hand nun den Ein-

druck der Klte nicht empfand. Dies fhrte auf die

Vermuthung, dass der Temperatursinn in einen besonde-

ren Wrme- und einen Kltesinu gespalten werden msse,
und dieser Vermuthung war eine Reihe von Experimen-
ten am Menschen wie au Thieren gewidmet, welche zu

eiuigeu Erweiterungen der durch die Herren Blix und
Goldscheider festgestellten Thatsachen gefhrt haben.

Die Versuche an Menschen erstreckten sich zunchst
auf Wiederholung der bereits erwhnten Beobachtung
ber die Wrme- und Klteempfindung bei knstlich

herbeigefhrtem Einschlafen der Gliedmaassen und bei

Kranken, welche Strungen im Gebiete der Empfiudungs-
nerven zeigten, in Betreff ihres Wrme- und Kltesinnes.
Die Versuche an Thieren setzten bestimmte Lsionen an
den Centralorganen ,

am Gehirn und Rckenmark, und

prften dann das Verhalten der Thiere gegen Berhrung
mit Eisstcken oder mit warmen Objecten. Diese ver-

schiedenen Versuche fhrten zu folgenden Resultaten:

1. Dieselbe Region der Hirnrinde enthlt das Cen-

trum (oder die zu ihm fhrenden centripetalen Leiter)
fr Tast- und Klteempfindungen.

2. Tast- und Klteempfindungen werden im Rcken-
mark durch die Hinterstrnge geleitet.

3. Sie werden beide durch Druck auf die Nerven-
stmme leichter aufgehoben als die Empfindungen der
Wrme und des Schmerzes.

4. Die Beobachtungen an gesunden und kranken
Mensehen zeigen, dass bei pathologisch und experimentell
aufgehobener Empfindlichkeit fr Klte die Empfindlich-

keit fr Wrme erhalten sein kann; sie wird demnach
von anderen Nerven, durch andere Bahnen, zu anderen
Hirncentren vermittelt.

Das gleiche Verhalten des Tast- und Kltesinnes
einerseits und des Schmerz- und Wrmesinnes anderer-
seits kann aber nicht so gedeutet werden, als wren die
zwei verschiedenen Temperaturempfindungen nur Modi-
ficationen der Tast- resp. Schmerzempfindung. Denn die
Herren Blix und Goldscheider haben gezeigt, dass
die Wrme- und die Kltepunkte der Haut keine Tast-

empfindungen vermitteln knnen, dass fr diese viel-

mehr bestimmte, von ersteren isolirte Tastpunkte vor-
handen sind. Die isolirte Endigung der klte- und der

tastempfindenden Nerven spricht mit grsster Wahr-
scheinlichkeit dafr, dass es sich hier um speeifisch ver-
schiedene Nerven handelt, die nur im Rcken zusammen
verlaufen und auch im Gehirn an derselben Stelle enden.

Bemerkungen zu dem Artikel: Ein vernder-
liches Naturmaas S." (Nr. 8 der Rundschau.)

Von berufener Seite ist der Unterzeichnete darauf
aufmerksam gemacht worden, dass sein Artikel Ein
vernderliches Naturmaass" folgendes Missverstndniss
enthlt:

So lange die Rotationsgeschwindigkeit der Erde sel-

ber, und so lange auch die Lnge des siderischen Sonnen-

jahres unvernderlich sind, ist auch die Dauer des mitt-
leren Sonnentages und die als dynamische Zeiteinheit

mit gutem Grunde eingefhrte mittlere (Sonnen-)
Zeitsecunde ebenfalls unvernderlich

,
da der mittlere

Sonnentag mit der, die Vernderungen des tropischen
Jahres bedingenden, Vernderlichkeit der Lage der

Aequinoctialpunkte nichts zu thun hat. Dagegen ist

gerade der sogenannte Sterntag, welcher durch den
Zeitraum zwischen zwei auf einander folgenden Durch-

gngen des Frhlingspunktes durch einen und denselben

Meridian definirt wird, in Folge der Vernderungen der

Lage der Aequinoctialpunkte sogar bei constanter
Rotationsgeschwindigkeit der Erde ein variables Zeit-

intervall.

Was im Uebrigen die seculren Variationen der Ro-

tationsgeschwindigkeit der Erde betrifft, so wird dar-

auf aufmerksam gemacht, dass irgend welche Zahlen-

angaben hierber noch ausserordentlich unsicher sind,

wenngleich es insbesondere nach den Untersuchungen
von G. H. Darwin, welche in dieser Beziehung eine

noch grssere Bedeutung haben, als die in dem erwhn-
ten Artikel angefhrten ,

durchaus wahrscheinlich ist,

dass eine langsame Vernderlichkeit dieser Art besteht,
welche aber erst in Jahrhunderten fr die allerfeinsten

physikalischen Messungen merklich werden knnte.
Es sei noch bemerkt, dass der Unterzeichnete auf die

Vermuthung der ersten in dem Artikel besprochenen
Vernderlichkeit gefhrt wurde durch eine aufmerksame

Vergleiehung dessen, was in der 3. Auflage von Brn-
now's sphrischer Astronomie auf S. 99 und auf S. 131

(oben) gesagt wird. Die Ausfhrungen auf S. 99 und

100, wo die Jahreslnge einfach als Constante, nmlich

gleich 365,242201 gesetzt wird, bedrfen hiernach wohl
einer genaueren Fassung. Als Quelle fr die zur Er-

mittelung der zweiten Vernderlichkeit dienende Angabe
habe ich Newcomb -Engelmann bereits in dem Ar-
tikel selbst angegeben.
Warendorf 1886, Mrz 9. J. Plassmann.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in
Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag vuu Friedrich Vieweg und Sohn in Brauuschweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Verzeichnisse neu erschienener Schriften.

1. Allgemeines.
Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften.

MathematisCrh-naturwissenschaftl. Classe. 50. Bd. Imp.-4.

(III, 24:5 a. 356 S. m. 52 Holzschn., 1 Tab., 19 Taf. u.

3 Karten.) Wien 1885, Gerold's Sohn in Comm.
n. 50.

Institute, die naturwissenschaftlichen u. mediciuischen,
der Universitt u. die naturhistorischen Sammlungen
der Stadt Strassburg. Festschrift f. die 58. Versammig.
deutscher Naturforscher u. Aerzte. Lex.-8. (VII, 148 S.

m. eingedr. Holzschn.) Strassburg 1885, Heitz. n. 4.

Memoires de l'academie imperiale des sciences de St.

Petersbourg. Tome XXXIII. Nr. 3. Imp.-4. St. Peters-

bourg 1885. Leipzig, Voss' Sort. h. 80

Inhalt: Recherches sur Forbite intermediaire de la ro-

mete de Faye dans la proximite de Juipter en 1841. Par

Alexandre Shdahow. (24 S.)

Menioires de l'academie imperiale des sciences de St.-

Petersbourg. 7. Serie. Tome 23. Nr. 4. Imp.-4. St.-

Petersbonrg 1885. Leipzig, Voss' Sort. n. 3.

Inhalt: Studien b. las l*-i, hauptschlich bei Knochen-

fischen. Von Ph. Owsianni kow. (54 S. m. 3 Taf.)

Natur
,

die. Zeitung zur Verbreitg. naturwissenschaftl.

Kenutniss u. Naturanscliaug. f. Leser aller Stnde. Organ
d. Deutschen Humboldt- Vereins". Begrndet unter

Hrsg. v. DDr. Otto Ule und Karl Mller. Hrsg. v. Dr.

Karl Mller. Neue Folge. 12. (der ganzen Reihe 35.)

Jahrg. 1886. 52 Nrn. ( 1 2 B. m. eingedr. Holzschn.)

gr. 4. Halle, Schwetschke. Vierteljhrlich n. 4.

Naturae Novitates. Bibliographie neuer Erscheingn. aller

.. Lnder auf dem Gebiete der Naturgeschichte und der

exacten Wissenschaften. 8. Jahrg. 1SS6. 24 Nrn. gr. 8.

(Nr. 1. iy4 B.) Berliu, Friedlnder & Sohn, baar u. 4.

Naturforscher, der. Wochenblatt zur Verbreitg. der

Fortschritte iu den Naturwissenschaften. Gegrndet v.

Dr. Will). Sklarek. Hrsg. v. Privatdoc. Dr. Otto Schu-
mann. 19. Jahrg. 1886. 52 Nrn. (B.) gr. 4. Tbingen,
Laupp. Vierteljhrlich baar n. 2. 50

Rundschau, naturwissenschaftliche. Wchentliche Be-

richte ber die Fortschritte auf dem Gesammtgebiete
der Naturwissenschaften. Unter Mitwirkg. v. Proff.

DD. J. Bernstein, A. v. Koenen, Vict. Meyer,
B. Schwalbe u. anderer Gelehrten hrsg. 1. Jahrg.
1886. 52 Nrn. (B.) hoch 4. Braunschweig, Vieweg & Sohn.

Vierteljhrlich n. 2. 50

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften. Mathematisch - naturwissenschaftliche Classe.

2. Abth. Enth. die Abhaudlgn. aus dem Gebiete der

Mathematik , Physik ,
Chemie

,
Mechanik

, Meteorologie
und Astronomie. 92. Bd. 2. Hft. Lex.-8. (S. 333844
in. 39 Holzschn. u. 2 Taf.) Wien 1885, Gerold's Solu)

in Comm. u. 8. (1. u. 2.: n. 13. 50)

Sitzungsberichte der knigl. preussischen Akademie der

Wissenschaften zu Berlin. Jahrg. 1886. 52 Nrn. Lex.-8.

(Nr. I. II. 18 S
) Berlin, Dmmler's Verl. in Comm.

baar n. 12.

Wigand, Prof. Dr. Alb., Grundzge aller Naturwissen-
schaft. 8. (III, 35 S.) Marburg, Elwert's Verl. n. 60

2. Astronomie und Mathematik.
Annuaire pour l'an 1886, publie par le Bureau des longi-

tudes. In-18. 1fr. 50

Baerlocher, V., Handbuch der Zinseszins-, Renten-, An-
leihen- u. Obligationenrechnung. Mit 5 Taf. v. Fdor
Thoman. gr. 8. (XXXI, 249 S.) Zrich, Orell,
Fssli & Co. Verl. n. 12.

Burnside IW. S.) and Panton's (A. W.) The Theory
of Equations. 2nd Edition. 8vo. 12s. Del.

Cesro I Kniest I. Excursions arithmetiques l'infini.

Iu-4. (Milan.) 5 fr. 50

Connaissance des temps ou des mouvements Celestes,

l'nsage des astronomes et des navigateures, pour l'an

1887, publie par le Bureau des longitudes. In-8. 4 fr.

Eagle's IT. H.| Constructive Geometry of Plane Curves
With uumerous Examples. Cr. 8vo. 12 s.

Gegenbauer, Leop., b. das Symbol (
Y (Aus: Sitzungs-

berichte d. k. Akad. d. Wiss.") Lex. -8. (17 S.) Wien
1885, Gerold's Sohn. u. 40

Greenhill's (Alfred George) Differential and Integral Cal.

cuhis, with Applications. Cr. 8vo. 7s. 6d.
Halstead's (G. B.) The Elements of Geometry. Boy. 8vo.

12 s. 6d.

Kadik, Pet.
, Theorie der sechsstelligen Charakteristiken.

Abhandlung, gr. 8. (61 S. m. 6 Tab.) Dorpat 1885.

Schnaken brg. baar 3.

Koehler (J.). Exercices de geometrie analytique et de

geometrie> superieure l'usage des candidats aux Ecoles

polytechnique et normale et l'aggriigatiou. Questious
et Solutions. Premiere partie. Avec figures. 9 fr.

Lipschitz, Eud.
, Untersuchungen ber die Summen von

Quadraten, gr. 8. (III, 147 S.) Bonn, Cohen & Sohn.
i). 5.

Mahler, Assist. Dr. Ed., astronomische Untersuchungen
ber in hebrischen Schriften erwhnte Finsternisse.

2. Tbl. Die prophet. Finsternisse. (Aus: Sitznngsber.
d. k. Akad. d. Wiss.") L.ex.-8. (20 S.) Wien 1885,
Gerold's Sohn. n. 40 (1. u. 2.: n. 1. )

Molien, Thdr.
,

b. die lineare Transformation der ellip-
tischen Functionen. Abhandlung, gr. 4. (23 S.) Dor-

pat 1885, Karow. baar n. 1.

Peck's (William) The Southern Hemisphere Constellations
and How to Find them. 4to. 3 s. 6d. boards.

Pritchard's (Dr. C.) Uranometria Nova Oxoniensis. Roy.
8vo. 8 s. 6d.

Prcetor's (R. A.) Our Place amoug Infinities. New Edit.

Cr. 8vo. 5 s.

Star Primer : showing the Starry Sky Week by Week
in 24 Hourly Maps. 4to. 2 s. 6d. boards.
The Expanse of Heaven. New Edition. Cr. 8vo. 5 s.

Struve
, Otto, Sammlung der Beobachtungen von Stern-

bedeekuiigeu whrend der totalen Mondrinsterniss 1884
Octbr. 4. 4. (VIII, 32 S.) St. Petersburg 1885. Leip-

zig, Voss' Sort. n. 70

Tannery (Jules). Introduction la theorie des fonc-

tions d'une variable. Premier fascicule. In- 8.

L'ouvrage complet en 2 fascicules, 10 fr.

Veitmann, Doc. Dr. W., Ausgleichung der B eobachtungs-
fehler nach dem Princip symmetrisch berechneter Mittel-

grssen, gr. 8. (43 S.) Marburg, Elwert's Verl.

n. 1. 20
"Webb's (R.) The Definitions of Euclid. Cr. 8vo. 1 s. 6d.

Wochenschrift fr Astronomie, Meteorologie u. Geogra-
phie. Red. von Dr. Herrn. J. Klein. Neue Folge.
29. Jahrg. (Der Astronom. Unterhaltgn." 40. Jahrg.)
1886. 52 Nrn. (

x

/.2
1 B.) gr. 8. Halle, Schmidt."

n. 10.

Zeitschrift fr Vermessungswesen. Organ d. deutschen
Geometervereins. Unter Mitwirkg. v. Steuerassess. C.

Steppes u. Privatdoc. R. Gerke hrsg. v. Prof. Dr. W.
Jordan. 15. Bd. Jahrg. 1886. 24 Hfte. gr. 8. (1. Hft.

32 S.) Stuttgart, Wittwer in Comm. baar n. 9.

3. Physik und Meteorologie.
Anderson's (R.) Lightniug Conductors: theire History,

Nature and Mode of Application. Nuiiierous Hins. 3rd

Edit. 8vo. 12 s. 6d.

Annalen der Phvsik u. Chemie. Begrndet u. fortgefhrt
durch F. A. C.'Gren, L. W. Gilbert, J. C. Poggendorf.
Unter Mitwirkg. der physikal. Gesellschaft in Berlin u.

insbesondere d. Hrn. H. v. Helmholtz hersg. v. Gr. Wiede-
manu. Neue Folge. 27. 29., der ganzen Folge 263.

265. Bd. od. Jahrg. 1886. 12 Hfte. gr. 8. (l. Hft.

144 S. m. 1 Steiutaf.) Leipzig, Barth. baar n. 31.

Annalen iL physikalischen Oentral-Observatoriums, hrsg.
v. Dir. H. Wild. Jahrg. 1884. 1. Tbl. Imp.-4. St.

Petersburg 1885. Leipzig, Voss' Sort. n. 10. 20

Inhalt: Mctt'oichi^ix'lii' u. magnetische Beobachtungen
v. Stationen 1. Ordnung und ausserordentliche Beobach-

tungen v. Stationen 2. u. 3. Ordnung. (LXXXIH, 2 i .-.
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Annuaire de l'observatoire de Montsouris pour l'an 1886.

Meteorologie. Agriculture. Hygiene. In-18. 2 fr.

Hammer, Prof. E., ber den Verlauf der Isogonen im
mittleren Wrttemberg. Mit 6 Fig. im Text, e. Karte
u. 3 Taf. gr. 8. (VII, 58 S.) Stuttgart, Metzler's Verl.

n. 2. 80

Maisormeuve (S.). La Lumiere electrique et ses appli-
eations. Avec 48 figures. In-8. 5 fr.

Roscoe's (Sir H. E.) Spectrum Analysis. Six Leetures.

4th Edition, revised and eularged. Plates &c. 8vo.

11. 1 s.

Thompson's (Silvauus P.) Dynamo Electric Macbinery:
a Manual for Students of Electrotechnics. 2nd Edition.

8vo. 12 s. 6d.

Verdet, E., Vorlesungen b. die Wellentheorie d. Lichtes.

Deutsche Bearbeitg. v. Dr. Karl Exner. Mit in den
Text eingedr. Holzst. 2. Bd. 2. Abth. gr. 8. (S. 193 336.)

Braunschweig 1885, Vieweg & Sohn.
n. 3. 50 (I II, 2.: n. 20. 70)

4. Chemie und chemische Technologie.
Attfield's (John) Chemistry. llth Edition. Cr. 8vo. ls.
Bloxam's (Charles London) Laboratorv Teaching; or Pro-

gressive Exercises in Practical Chemistry. 5th Edition.
Cr. Svo. 5 s. 6d.

Centralblatt, chemisches. Repertorium f. reine, pharma-
ceut.

, physiolog. u. teckn. Chemie. Red. : Prof. Dr.
Rud. Arendt. 3. Folge. 17. Jahrg. 1886. 52 Nrn.

( 1 2 B.) gr. 8. Hamburg, Voss. haar n. 30.

Chemiker u. Drogist, der. Correspondenzblatt d. Vereins
deutsch. Berufschemiker. Hauptorgan f. Chemiker, Drogi-
sten, Gewerbetreibende, Maschinenfabrikanten, Techniker
u. Laboranten. Central-Inserationsorgan der gesammten
ehem. Industrie u. deren Nebenzweige. Mit der Gratis-

beilage : Handelsblatt d. Chemiker u. Drogist". Hrsg.
u. Red.: Herrn. Krtzer. 2. Jahrg. 1886. 52 Nrn.

(3 B.) Fol. Leipzig, Kltzsch. Vierteljhrlich n. 3.

Crookes' (William) Select Methods in Chemical Analysis
(chiefly Inorganic). 2nd Edition. 37 Woodcuts. 8vo.

11. 4 s.

Jahresbericht b. die Fortschritte der Pharmacognosie,
Pharmacie u. Toxicologie, hrsg. v. Lehr. Dr. Heiur.
Beckurts. Neue Folge d. m. Ende 1865 abgeschlosse-
nen Canstatt'schen pharmac. Jahresberichtes. 18. u. 19.

Jahrg. 1883 u. 1884. (Der ganzen Reihe 43. u. 44. Jahrg.)
2. Hlfte. 1. Abth. gr. 8. (S. 4011048.) Gttingen
1885. Vandenhoeck & Ruprecht's Verl.

n. 12. (I. u. IL, 1.: n. 20. )

Journal f. praktische Chemie. Gegrndet v. Otto Linne

Erdmann, fortgesetzt v. Herrn. Kolbe
, hrsg. von Ernst

v. Meyer. Jahrg. 1886. Neue Folge. 33. u. 34. Bd.
11 Hfte. gr. 8. (33. Bd. 1. u. 2. Hft. 100 S. m. 2

Steintaf.) Leipzig, Barth. baar n. 22.

Muir's (M. M. Pattison) The Elements of Thermal Che-

mistry . Svo. 1 2 s. 6 d .

Repertorium der analytischen Chemie f. Handel
,
Ge-

werbe u. ffentliche Gesundheitspflege. Organ d. Ver-
eins analyt. Chemiker. Ein Wochenblatt f. die ge-
sarnmte angewandte Chemie. Red.: Dr. J. Skalweit.
6. Jahrg. 1886. 24 Nrn. (B. m. eingedr. Fig.) gr. 8.

Hamburg, Voss. n. 18.

Richter, Prof. Dr. V. v.
,
Lehrbuch der anorganischen

Chemie. Mit 89 Holzschu. u. 1 Speutraltaf. 5. neu
bearb. Aufl. 8. (XVI, 488 S.) Bonn, Cohen & Sohn.

n. 9.

Zaengerle, Realgymu.-Prof. Dr. Max, Lehrbuch der Che-
mie

,
nach den neuesten Ansichten der Wissenschaft f.

den Uuterrieht an techn. Lehranstalten bearb. 2 Bde.
o. verm. Aufl. gr. 8. Braunschweig 1885, Vieweg & Sohn.

n. 9.

Inhalt: 1. Unovganische Chemie. Mit 152 eingedr.
Holzst. u. 1 Taf. in Farbendr. (XIII, 569 S.) n. 6. .

2. Organische Chemie. Mit 31 Holzst. (XII, 259 S.) n. 3.

Zeitschrift fr analytische Chemie. Hersg. v. Geh. Hofr.

Dir. Prof. Dr. C. Remigius Fresenius unter Mitwirkg.
von Doc. Dr. Heinr. Fresenius. 25. Jahrg. 1886.

4 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 148 S. m. eingedr. Holzschn.
1 Portr. iu Lichtdr.) Wiesbaden, Kreidel. n. 12.

5. Geologie, Mineralogie, Bergbau.
Breton (L.). Etde sur le mode de formation de la

bouille du bassin franco -beige (theorie nouvelle). Avec
18 figures et 10 planehes. Gr. in-8. 6 fr.

Prestwich's (J.) Geology : Chmeical, Physical and Strati-

graphical. (2 vols.) Vol. 1 : Chemical and Physical.
Roy. 8vo. 11. 5 s.

Specialkarte, geologische d. Knier. Sachsen. 1 : 25 000.

Hrsg. v. k. Finanzministerium. Bearb. unter der Leitg.
v. Herrn. Credner. Sect. 13. Chromolith. qu. gr. Fol.

Mit Erlutergn. gr. 8. Leipzig, Engelmann in Comm.
u.n. 3.

Inhalt: Wrzen. Bearb. v. F. Schalen. (52 S.)

"Wolf, Bergr. Gust.
, Beschreibung d. Bergreviers Hamm

an der Sieg. Bearb. im Auftrage des knigl. Ober-

bergamts zu Bonn. Mit 1 Lagerstttenkarte, 4 Blttern
der interessantesten Erzlagersttten d. Reviers und 1

Bergordnungskarte, gr. 8. (III, 138 S.) Bonn 1885,
Marcus. u. 4.

Zeitschrift, sterreichische, fr Berg- und Httenwesen.
Red.: Prof. Hanns Hfer u. Reg.-Rath Dir. C. v. Ernst.
34. Jahrg. 1886. 52 Nrn. ( 12 B. m. Steintaf.)

gr. 4. Wien, Manz. baar n. 24.

G. Zoologie und P alaeon tolo gie.

Anzeiger, zoologischer, hrsg. v. Prof. J. Vict. Carus.
9. Jahrg. 1886. ca. 26 Nrn. gr. 8. (Nr. 1. 32 S.)

Leipzig, Engelmann. n. 15.

Archiv f. Naturgeschichte. Gegrndet v. A. F. A. Wieg-
mann , fortgesetzt v. W. F. Erichson u. F. H. Troschel.

Hrsg. v. Prof. Dr. Ed. v. Mrten s. 51. Jahrg. 4. Hft.

gr. 8. (2. Bd. S. 1272.) Berlin 1885, Nicolai's Verl.

n. 10. (14.: n. 32. )

Bericht b. die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete

der Entomologie whrend d. J. 1884 v. Dr. Phpp. Bert-
kau u. P. v. Martens. gr. 8. (272 S.) Berlin 1885,
Nicolai's Verl. n. 10.

Bienenzeitung. Organ d. Vereins deutscher Bienen -

wirthe. Gegrndet v. Andr. Schmid. Hrsg. u. Red. :

Willi. Vogel. 42. Jahrg. 1886. 24 Nrn. ( lV2 2% B.)

gr. 4. Nordlingen, Beck. n. 6. 50

Des Murs (O.). Musee ornithologique illustre. Des-

cription des oiseaux d'Europe, de leurs osufs et de leurs

nids. Gr. in-8.

Tome I. Les oiseaux d'e;m. Classification
, synonymie,

description, meeurs. Iconographie et histoire naturelle des

palmipedes. Avec 80 chromotypographies. 45 fr.

Tome II. Oiseaux de rivage et les coureurs. Classifica-

tion, synonymie, description, meeurs. Iconographie et hi-

stoire naturelle des echassiers et des coureurs. Avec 65

chromotypographies. 40 fr.

L'ouvrage sera complet en 4 parties formant 5 vo-

lumes. Le prix de souscription ,
avant le 30 avril, est

de 150 francs.

Fauna u. Flora d. Golfes v. Neapel u. der angrenzen-
den Meeresabschnitte, hrsg. v. der zoolog. Station zu

Neapel. XIII. Monographie. Imp. -4. Berlin 1885.

Friedlnder & Sohn. baar. n. 40.

Inhalt: Die coloniebildenden Radiolarien (Sphaerozoeen)
v. Dr. Karl Brandt. Mit' 8 Tat', in Lith. u. 1 Karte im

Text. (VIII, 276 S. m. 8 Bl. Erklrgn.)

Fischer, Dr. J. G.
,

b. e. Collection Reptilien u. Am-
phibien v. der Insel Nias u. b. e. 2. Art der Gattuug
Anniella Gray. Mit 1 (lith.) Taf. Abbildgn. (Aus: Ab-

handlgn. d. naturwissenschaftl. Vereins in Hamburg.")
gr. 4. (10 S.) Hamburg 1885, Friederichsen & Co.

n. 1. 50

Flammarion (C). Le Monde avant la creation de

l'homme. Origine de la terre, origine de la vie, origine
de la humanite. Avec 360 gravures, 8 cartes et 5 aqua-
relles. Gr. in-8. 10 fr.

Fritsch, Prof. Dr. Ant.
,
Fauna der Gaskohle und der

Kalksteine der Perforinmation Bhmens. 2. Bd. 2. Hft.

(Verffentlicht m. Subvention der kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien.) gr. 8. (S. 33 64 m. 10 color.

Steintaf. u. 10 Bl. Erklrgn.) Prag 1885, Rziwnatz in

Comm. In Mappe. n. 32. (1 II, 2.: n.n. 196.
)

Hartmann (R.). Les Singes anthropoides et leur orga-
nisations comparee Celle de l'homme. Avec 63 figures.
In-8. Cart., 6 fr.

Forme le tome 55 de la Bibliotheque scientifique inter-

nationale.

Insektenwelt, die Zeitschrift d. internationalen Entomo-

logenvereins. Hrsg. unter Mitwirkg. hervorrag. Ento-

mologen u. Naturforscher. 2. Jahrg. 1886. 24 Nrn. (B.)

gr. 4. Brandenburg, Lunitz. Vierteljhrlich n. 2.
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Karsch, Dr. Ferd., die Erdlaus, Tychea Phaseoli, e. neue
Gefahr f. den Kartoffelbau. Nebst e. kurzen Uebersieht
der Kartoffelfeinde aus der Classe der Insecten. Mit 5

Abbildgn. gr. 8. (20 S.) Berlin
,
Friedlnder & Sohn.

n. 60

Kraepelin, Dr. Karl, die Fauna der Hamburger Wasser-

leitung. (Aus: .. Ahhandlgii. d. naturwissenschaftl. Ver-
eins in Hamburg.") gr. 4. (15 S.) Hamburg 1885,
Friederiehsen & Co. u. 1. 20

Martens, Prf. Dr. Bd. v., eonchologisehe Mittheilungen,
als Fortsetzung der Novitates couchologicae hrsg. 2. Bd.
5. u. 6. Lt'g. gr. 8. (IV u. S. 155 213 m. 6 Steintaf.)
Kassel, Fischer. n. 2.

;
color. n. 4.

Nachrichten, antomologische. Begrndet von Dr. F.

Katter, hrsg. v. Dr. F. Karseh. 12. Jahrg. 1886.

24 Nrn. (B.) gr. 8. Berlin, Friedlnder & Sohn.
baar n. 6.

Nicholson's (II. A.) Text-Book of Zoology for Junior
Srudents. 4th Edition, revised and enlarged. Cr. 8vo.

7 s. 6d.

Vogt, Dir. Carl, u. Assist. Emil Yung, Lehrbuch der

praktischen vergleichenden Anatomie. Mit zahlreichen

Abbildgn. 3. u. 4. Lfg. gr. 8. (S. 129256.) Braun-

schweig 1885, Vieweg & Sohn. n. 2.

Welt, die gefiederte. Zeitschrift f. Vogelliebhaber, -Zch-
ter u. -Hndler. Hrsg. v. Dr. Karl Russ. 15. Jahrg.
1886. 52 Nrn. (

1 2 B. m. eingedr. Holzschn.) gr. 4.

Magdeburg, Creutz. Vierteljhrlich baar n. 3.

Zeitschrift, Berliner entomologische (1875-1880: Deut-
sche eutomolog. Zeitschrift

). Hrsg. v. dem Entomolog.
Verein in Berlin. Red.: Assist. H. J. Kolbe. 29. Bd.

(1885.) 2. Hfl. gr. 8. (V u. S. 183 378 m. Textfig. u.

5 Taf.) Berlin, Friedlnder & Sohn in Comm.
baar n. 12. (29. Bd. cplt. : n. 27. )

fr wissenschaftliche Zoologie, begrndet von Carl
Thdr. v. Siebold u. Alb. v. Klliker, hrsg. von Proff.

Alb. v. Klliker und Ernst Ehlers. 43. Bd. 1. Hft.

gr. 8. (174 S. m. 1 Holzschn. u. 5 Taf.) Leipzig lss;,,

Engelniaim. n. 10.

Zimmermanns, Dr. W. F. A.
,
Wunder der Urwelt.

30. Aufl. Nach dem neuesten Standpunkte der Wissen-
schaft bearb. v. Dr. S. Kalischer. Suppl. 8. 27. Lfg.
gr. 8. (Der Erdball etc. 1. Bd. 2. Tbl. VIII u. S.

101388 u. 2. Bd. S. 1520 m. eingedr. Holzschn.) Ber-

lin, Hempel. a n. 50

7. Botanik und L an dwirth schaff.

Allen's (Grant) Flowers and their Pedigrees. 2nd Edit.
Cr. 8vo. 5 s.

Atlas des Champignons comestibles et veneneux de la

France et des pays circonvoisius, contenant 72 planches
en couleur

, dessinees d'apres nature par C. Richon.

Acconipagne d'une monographie de 210 especes et d'une
histoire generale des Champignons par Ernest Roze.
Premier fascicule. In-folio. 10 fr.

Brinkmeier, Dr. Ed., der Hanf. Sein Anbau, seine Be-
reit.:, u. seine Verwendg., nebst den neuesten, das Rsten

1. Rotten ersetzd., bill.
,
sichern u. leicht auszufhr.

Ertindgn. Ein vortreffl. Mittel zur Frderg. d. eigenen
u. d. nationalen Wohlstandes. Fr Jedermann leicht
verstndlich dargestellt. 2. Aufl. 8. (74 S.) Ilmenau,
Schrter. n. 1.

Centralblatt, botanisches. Referirendes Organ fr das

Gesammtgebiet d. Botanik d. In- u. Auslandes. Zugleich
Organ d. Botan. Vereins in Mnchen, der Botaniska

Sllskapet i Stockholm u. der Gesellschaft f. Botanik
zu Hamburg. Hrsg. unter Mitwirkg. zahlreicher Gelehr-
ten v. DDr. Ose. I'hlworm u. W. J. Behrens. 7. Jahrg.
1886. 52 Nrn.

(
1

2
2> B. m. Taf.) gr. 8. Kasse),

Fischer. Halbjhrlich baar n. 14.

Flora. Red.: Dr. Singer. 69. Jahrg. 1886. 36 Nrn.

(B. m. Steintaf.) gr. 8. Regensburg, Mauz. Pustet.

baar n.n. 15.

Flore pittoresque de la France. Anatomie, Physiologie,
Classification et description des plantes indigeues et cul-

tivees, au point de vue de l'agriculture, de l'horticulture
et de la sylviculture , poubliee sous la direction de M.
J. Rothschild, avec le concours de MM. G. Heuze. Bou-
quet de la Grye, Stau. Meunier, J. Pizetta et B. Verlot,

l'usage des lycees, Colleges, etc.. Avec 1000 gravures
et 82 planches. Iu.-4. :::, fr.

Forschungen, auf dem Gebiete der Agriculturphysik.
1'nier Mitwirkg. v. Dr. J. van Beb ber, Profi'. DDr. A.

Blomeyer, J. Bhm etc. Hrsg. v. Prof. Dr. E. Wollny.
8. Bd. 3. u 4. Hft, gr. 8. (S. 177 339 m. 3 Tai'.)

Heidelberg 1885, ('. Winter, n. 9. (i 4. : n. 18. )

Fhling's laiiilwirthschaftliche Zeitung. Centralblatt f.

prakt. Landwirthschaft, Gleichzeitig Organ d. Verbn-
de- der akad.-laudw. Vereine an deutschen Hochschulen.
Unter Mitwirkg. v. Prof. Dr. Hackbaus, Bay, Bier-

natzky etc. hrsg. v. Privatdnc. Dr. Henry Bettegast.
;;:>. Jahrg. 1886. 12 Hfte. (

45 B.) gr. 8. Leip-
zig, H. Voigt. Halbjhrlich baar n. 6.

Goltz, Prof. Dir. Dr. Thdr. Frhr. v. der, die Landwirth-
schaftslehre u. die jetzige Krisis in der deutschen Laud-
wirthschaft. gr. 8.' (IV, 43 S.) Berlin, Parey. n. 1.

Hueppe, Doc. Dr. Ferd., die Formen der Bacterien u.
ihre Beziehungen zu den Gattungen u. Arten. Mit 24
Holzschn. gr. 8. (VIII, 152 S.) Wiesbaden, Kreidel.

n. 4.

die Methoden der Bacterienforschuug. 3. verm. u. verb.
Aufl. Mit > Taf. in Farbendr. u. 40 Holzschn. gr. 8.

(VIII, 224 S. m. 2 Bl. Erklrgn.) Ebd. n. 6. 80

Jahrbcher, landwirtschaftliche. Zeitschr. f. wissen-
scliaftl. Landwirtschaft u. Archiv d. knigl. preuss.
Landes Oeconomie-Collegiums. Hrsg. v. Geh. Ob.-Reg.-
Rath u. Vortrag. Rath Dr. H. Thiel. 15. Bd. 1886.
6 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 216 S.J Berlin, Parey. n. 20.

f. wissenschaftliche Botanik. Hrsg. v. Dr. N. Prings-
heim 16. Bd. 4. Hft. gr. 8. (XI u. S. 465687 m.
8 Steintaf.) Berlin 1885, Borntrger.

n.n. 17. (16. Bd. cplt.: n.n. 52. )

botanische, f. Systematik, Pflanzengesehichte u. Pflanzeil-

geographie, hrsg. v. A. Engler. 7. Bd. 2. Hft. gr. 8.

(S. 127205; Literaturbericht S. 1150 m. 1 Karte.)
Leipzig 1885, Eugelmaun. () n. 6.

Just's botanischer Jahresbericht. Systematisch geordnetes
Repertorium der botan. Literatur aller Lnder. Be-
grndet 1873. Vom 11. Jahrg. ab fortgefhrt, u. unter
Mitwirkg. v. Askenasy , Batalin

, Benecke etc. hrsg. v.

berleb. Dr. E. Koebne u. Dr. Th. Geyler. 11. Jahrg.
(1883). 1. Abth. 2. Hlfte, gr. 8. (IV u. S. 353 64L)
Berlin 1885, Borntrger.

n.n. 8. (1. Abth. cplt,: n.n. 18. )

Kraeusel, Dr. Emil, die natrlichen Stickstoffquellen n.

deren wirthschaftlicbe Ausnutzung. gr. 8. (43 S.)

Leipzig 1885, H. Voigt. u. 80
Lonay (Alex.). La Culture de la hetterave sucriere,

d'apres les donnees les plus recentes de la science agri-
cole. Iu-12. (Liege.) 2 fr.

Monatshefte, pomologische. Zeitschrift f. Frderg. u.

Hebg. der Obstkunde, Obstcultur u. Ostbenutzg. Ge-
grndet v. Dr. Ed. Lucas. Unter Mitwirkg. v. Lehrern
A. Arnold, C. Bach, C. Eblen etc. fortgesetzt v. Frdr.
Lucas. (Nene Folge der Monatsschrift f. Pomol. u.

prakt. Obstbau" u. der Illustr. Monatshefte f. Obst- u.

Weinbau") 12. Jahrg. 1886. (32. Jahrg. seit Beginn der

Zeitschrift.) 12 Hfte. (2 B. m. Holzschn. u. Steintaf.)

gr. 8. Stuttgart, Ulmer. n. 9.

Oborny, Prof. Adf., Flora v. Mhren u. sterr. Schlesien,
entli. die wildwachs., verwilderten u. hufig angebauten
Gefsspflanzen. Hrsg. vom naturforsch. Vereine in
Brunn. 3. Tbl. gr. 8. (S. 637 888.) Brnu 1885,
Winiker in Comm. n. 3. 60 (1. 3.: u. 13. 60)

Stebler, Dr. F. G.. u. Assist. Eugene Thiele, die schwei-
zerische Samen -Control- Station in Zrich. Technischer
Jahresbericht pro 1. Juli 1884 bis 30. Juni 1885. (Ans:
..Schweiz landw. Zeitschr.") gr. 8. (48 S.) Aarau 1885,
Christen. n. 60.

Van Tieghem (Ph.). Elements de Botanique. I. Bo-

tanique generale. Avec 143 gravures. In- 12. 5 fr.

Ouvrage destine l'ensejgnement secoiulaire classique ou

special et l'euseignement secoiulaire des jeunes tilles.

Willkomm, Prof. Dir. Dr. Mor., illustrationes florae His-

paniae insularumque Balearium. Figures de plantes
nouvelles ou rares deerites dans le Prodromus Florae

Hispauicae ou recement decouvertes en Espagne et aux
lies l'.aleares, aecompagnees d'observations critiques et

historiques. 10. livr. Fol. (1. Bd. VII u. S. 137 157

m. 9 color. Steintaf.) Stuttgart 1885, Schweizerbart,

Zeitschrift, sterreichische botanische. Organ f. Botanik
u. Botaniker. Red. u. Hrsg.: Dr. Alex. Skofitz. 36.
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Taf.) gr. 8. Wien,
u. 16.

Jahrg. 12 Nrn. ( 2 2>/2 B.

Gerold's Sohn in Comra.

Zeitung, botanische. Red.: A. de Bary, L. Just. 44.

Jahrg. 1886. 52 Nrn. (a l 1 Va
B. m. Steintaf.) 4.

Leipzig, Felix. u- 22. -

Zukal, Hugo, mycologische Untersuclningen. (Mit 3 [lith.J

Taf.) (Aus: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.") Imp.-4.

(16 S.) Wien 1885, Gerold's Sohn in Comm. n. 2.

8. Anatomie, Physiologie, Biologie.

Archiv fr die gesammte Physiologie d. Menschen u.

der Thiere. Hrsg. v. Prof. Dir. Dr. E. F. W. Pflger.
38. Bd. gr. 8. (1. u. 2. Hft. 112 S. m. 16 Holzschn.

u. 1 Taf.) Bonn, Strauss. n. 20.

f. mikroskopische Anatomie, hrsg. von v. la Valette St.

George u. W. Waldever. Fortsetzung v. Max Schultze's

Archiv. 26. Bd. 3." Hft, gr. 8. (S. 337538 m. 9

Steintaf.) Bonn, Cohen & Sohn. n. 11. (1. 3.: n. 31. )

Beddoe's (Dr. John) The Races of Britain: a Coutribu-

tion to the Authropology of Western Europe. Roy.
8vo. 11- 1 s-

Debierre (Ch.). Manuel d'embryologie humaine et com-

paree. Avec 321 figures dans le texte et 8 planches
coloriees. In-16. Cart., 8 fr.

Drsche, Dr. Rieh, v., Beitrge zur feineren Anatomie

der Polychaeten. 2. Hft. Anatomie v. Owenia filifor-

mis Delle Chiaje. gr. 8. (22 S. m. 2 Steintaf. u. 2 Bl.

Erklren.) Wien lss.5, Gerold's Sohn in Comm.
(a) n. 3. -

Flower's (W. II.) An Iutroduction to the steology of

the Mammalia. Numerous lllustrations. 3rd Edition.

Cr. 8vo. 10 s. 6d.

Frey, Prof. Dr. Heim-

.,
'las .Mikroskop u. die mikroskopi-

sche Technik. Mit 417 Fig. in Holzschn. u. Preisver-

zeichnissen mikrosk. Utensilien. 8. verm. Aufl. gr. 8.

(VI, 524 S.) Leipzig, Engelmann. n. 9.

Friedlaender, Privatdoc. Dr. Carl, mikroskopische Tech-

nik zum Gebrauch bei medicinischen u. pathologisch-
anatomischen Untersuchungen. 3. verm. u. verb. Aufl.

Mit 1 Taf. in Chromolith. gr. 8. (VIII, 128 S.) Ber-

lin, Fischer's raedioin. Buchh. n. eb. n. 6.

Graefe's, Albr. v., Archiv f. Ophthalmologie. Hrsg. v.

Proff. F. Arlt, F. C. Donders u. Th. Leber. 31. Jahrg.
4. Abth. od. 31. Bd. 4. Abtb. Mit Holzschn. u. Taf.

gr. 8. (IV, 301 S.) Berlin, H. Peters. () n. 10. -

Hartmann, Jos., Untersuchungen b. die Ernhrung d.

Menschen m. vegetabilischer, animalischer u. gemischter

Nahrung. Inaugural-Dissertatiou. gr. 8. (54 S.) Zrich

1885, Schmidt. n. 1. 20

His, Will)., Beitrge zur Anatomie d. menschlichen Her-

zens. Mit 3 Taf. in Lichtdr. gr. 8. (20 S.) Leipzig,
F. C. W. Vogel. n. 2.

Jahrbuch, morphologisches. Eine Zeitschrift f. Anato-

mie n. Entwickehmgsgesehichte. Hrsg. v. Prof. Carl

Gegenbaur. 11. Bd. 3. Hft, gr. 8. (S. 321488 m.

5 Holzsch. u. 11 Taf.) Leipzig 1885, Engelmann.
n. 15. (1. 3. : n. 40. )

Koch, Dr. Heinr., b. die knstliche Herstellung v. Zwerg-

bildungen im Hhnerei. Inaugural- Abhandig. hoch 4.

(36 S. m. 2 Steintaf.) Stuttgart 1884, Enke. n. 1. 80

Krukenberg, Dr. C. Fr. W., vergleichend -physiologische

Vortrge. V. gr. 8. Heidelberg, C. Winter.
n. 3. 20. (I V. : n. 12. )

Inhalt: Grundziige e. vergleichenden Physiologie der

contractilen Gewebe. (124 S.)

Landois, Prof. Dir. Dr. L., Lehrbuch der Physiologie d.

Menschen einschliesslich der Histologie u. mikroskopi-
schen Anatomie. Mit besond. Bercksichtg. der prakt,

Medicin. 5. verb. Aufl. Mit zahlr. Holzschn. 2. Abth.

gr: 8. (S. 241 480.) Wien, Uvban & Schwarzenberg.
() n. 5.

Merk, Assist, Lud., b. die Anordnung der Kerntheilungs-

figuren im Ceutralnervensystem u. der Retina bei Nattern-

embryonen. (Mit 1 [litli.] Taf.) (Aus dem Institute f.

Histologie u. Embryologie in Graz.) (Aus: Sitzungsber.
d. k. Akad. d. Wiss.') Lex.-s. (20 S.) Wien 1885,

Gerold's Sohn. n. 80

Rollet, Alex., Untersuchungen b. den Bau der quer-

gestreiften Muskelfasern. 2. Tbl. (Mit 4 [chromolith.]
Taf.) (Aus: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.") Imp.-4.

(48 S.) Wien 1885, Gerold's Sohn in Comm.
n. 4. 80 (1. u. 2.: u. 8. 80)

Stroschein, Edwin, b. passive Bewegungen d. mensch-
lichen Krpers whrend der Muskelruhe. Inaugural-
Dissertatiou. gr. 8. (30 S. m. 10 Fig.) Jena 1885,

Neueuhahn. baar n. 1. 35

"Weissmann
,
Rud.

, Beitrag zur Lehre v. der anatomi-

schen Localisation der Sprachstrungen. Inaugural-
DissertatioD. gr. 8. (47 S.) Jena 1885, Neuenhahn.

baar n. 1.

"Wolff, Prof. Dr. E.
, Grundlagen fr die rationelle Ftte-

rung des Pferdes. Resultate zehnjhr, in Ilohenheim

ausgefhrter Versuche, zusammengestellt und errtert,

gr. 8. (IV, 155 S.) Berlin, Parey. u. 5.

9. Geographie, Ethnologie, Technologie.

Aimard (G.). Mon demier voyage. Le Bresil nouveau.

In- 12. 3 fr.

Auchineloss, William S. , C. E., die praktische Anwen-

dung der Schieber- u. Coulissensteuerungen. Autoris.

deutsche Uebersetzg. u. Bearbeitgn. v. beringen. A.

Mller. Mit 18 lith. Taf. u. zahlreichen in den Text

gedr. Holzschn. gr. 8. (VIII, 168 S.) Berlin, Springer,

geb. n. 8.

Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte. VI. Jahrg.:
1883. Hrsg. v. der Direction der Seewarte, gr. 4. (IV,

138 S. m. eingedr. Fig.) Hamburg 1885, Friederich-

sen & Co. ii.n. 15.

Barnaby's (Sydney W.) Marine Propellers. Cr. Svo. 5 s.

Baur, C. F., n. E. Serth, neueste Karte vom Deutschen

Reich, der Oesterreichisch -

Ungarischen Monarchie, der

Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Rumnien. Nebst

Theilen der angrenz. Lnder. Mit besond. Rcksicht
auf Handel u. Verkehrsinteressen ,

sowie zum Hand- u.

Comtoirgebrauch. 1 : 1250 000. 6 Blatt. Chromolith.

gr. Fol. Stuttgart, Maier. n. 8.

Breusing, Dir. Dr. A., die Nautik der Alten, gr. 8. (XV,
219 S. ni. eingedr. Holzschn., 4 Holzschntaf. u. 1 Karte.)

Bremen, Schnemann. n. 10.

Colyer's (Frederick) A Treatise on Modern Steam En-

gines and Boilers. 46 large folding Plates. 4to. 11. 5 s.

Cumming's (C. F. W.) Wanderings in China. With lllu-

strations. 2 vols. 8 vo. II. 5 9.

Dehn, Paul, Deutschland nach Osten! I. Land u. Leute

der Balkanhalbinsel. Lex.-8. (IV, 50 S.) Mnchen,
Franz' Verl. n. 1.

Frhlich, Dr. O., Die dynamoelektrische Maschine. Eine

physik. Beschreibg. f. den techn. Gebrauch. Mit 64 in

den Text gedr. Holzschn. gr. 8. (IX, 230 S.) Berlin.

Springer.
n - 8.

Kettler, J. I., und Herrn. Mller, Karte von Afrika.

1 : 8 000 000. 4 Bl. in Kupfrst. m. Farbendr. u. Kolorit.

4. Lfg. qu. gr. Fol. (1 Bl. m. 1 Bl. Text.) Weimar,

Geograph. Institut,

Subscr.-Pr. () n. 2. (cplt. : n. 12. )

Martin's (W. G. Wood-) The Lake Dwellings of Ireland
;

or, Ancieut Lacustrine Habitations of Erin. Roy. 8vo.

11. 5 s.

Reed's Shipowners' and Shipmasters' Handy -Book. 6th

Edition, revised and enlarged. With Supplement, Cr.

Svo. 5s -

Royal River (The) : the Thames from Source to Sea :

Desciiptive, Historical, Pictorial. Roy. 4to. 21. 2s. gilt.

Seliumaeher's (Gottlieb) Across the Jordan: being an

Exploration and Survey of Part of Hauran and Jaulan.

Cr. 8vo. 6 s -

Schwatka's (Frederik) Along Alaska's Great River. Hlu-

strated. Svo. '2 s. 6 d.

Stoll, Doc. Dr. Otto, Guatemala. Reisen u. Schildergn,

aus den J. 18781883. Mit 12 Abbiklgn. u. 2 Karten,

gr. 8. (XII, 518 S.) Leipzig, Brockhaus.
n. 15.

; geb. n. 17.

Tscheng Ki Tong, Oberst Mil.- Attache, China und die

Chinesen. Einzige autorisirte Uebersetzung von Adph.
Schulze. 8. (IV, 307 S.) Leipzig 1885, Reissner.

n. 3. 60

Vivarez (11.). Notions generales sur Peclairage elec-

triqus. Le courant electrique, sa produetion ,
etc. 2e

edition. Avec 71 figures. In-8, 4 fr.

Wanderley (G.). Traite pratique de construetious ci-

viles. Tome III. Le bois dans la construetion. Avec

459 figures. Edition francaise par A. Bieber. In-8.

L'ouvrage complet en 3 volumes, 40 fr.
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Physik. II. Wilde: Ueber die Geschwindigkeit, mit wel-

cher Luft in ein Vacuum strmt, und ber einige Er-

scheinungen, welche den Ausfluss von Luft grsserer
Dichtigkeit in Luft von geringerer Dichtigkeit betreffen.

S. 113.

Mineralogie. Douglas Herman und Frank Butley:
Ueber die mikroskopischen Charaktere einiger Proben

entglasten Glases, mit Bemerkungen ber hnliche

Structuren in Gesteinen. S. 114.

Biologie. M. Nencki: Der Antheil der Mikroben an
dem Leben der Pflanzen und Thiere. S. 115.

Pflanzengeographie. William Botting Hemsley:
Die Verbreitung der Pflanzen durch Meeresstrmungen.
S. 116.

Technologie. Osmond undWerth: Erklrung der Eigen-
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zwischen Stadt und Land. S. 118. N. Piltschikoff:

Untersuchungen ber die Constitution der am 13. Juli

1884 zu Charkow gefallenen Hagelkrner. S. 119.

A. Eicc: Dritter Bericht ber die Beobachtungen der

rothen Dmmerungen. S. 119. Henry Harri es:

Verfolgung einer Taifunbahn bis nach Europa. S. 119.

August Belohoubek: Untersuchungen von Eben-
holz und dessen Farbstoff. S. 120. G. Bonnier und
L. M angin: Wirkung des Chlorophylls in ultra-

violetten Strahlen. S. 120. M. Pattison Muir,
assisted by Wilson: The Elements of Thermal Che-

mistry. S. 120.

H. Wilde: Ueber die Geschwindigkeit, mit

welcher Luft in ein Vacuum strmt, und
ber einige Erscheinungen, welche den

Ausfluss von Luft grsserer Dichtigkeit
in Luft von geringerer Dichtigkeit be-

treffen. (Philosophical Magazine Ser. 5, Vol. XX, 1885,

Nr. 12, p. 531.)

Bekanntlich wurde schon von Toricelli die

Geschwindigkeit () eines Wasserstrahls, welcher ans

einer engen Oeffnung eines Reservoirs ausfliesst, be-

rechnet und durch die Gleichung v = ]/2 Gh ausge-

drckt, in welcher G die Gravitationsconstaute (0,81 m')

und h die Hhe des oberen Flssigkeitsniveaus ber

der Oeffnung bedeuten.

Dieselbe Formel wurde vielfach auch auf Gase

angewandt, welche durch eine enge Oeffnung aus

einem Reservoir in ein anderes strmen. Dabei

wrde h als die Hhe derjenigen Gassule anzusehen

sein, welche der Druckdifferenz zwischen den beiden

Reservoiren entspricht. Hiernach berechnet sich die

Geschwindigkeit, mit welcher atmosphrische Luft

von und 760 mm Druck in einen luftleeren Raum
einstrmen wrde, zu 396 m.

Diese Rechnung beruht auf der Annahme, dass

die Luft bei dem Ausstrmen keine Vernderung ihrer

Dichtigkeit erfhrt, eine Annahme, welche fr Gase

sicher nicht zutrifft. Die mechanische Wrmetheorie

gestattet zwar, die Ausflussgeschwindigkeit unter

anderen
,
wahrscheinlicheren Voraussetzungen zu be-

rechnen. Es bleibt aber fraglich, ob und in wie weit

dieselben wirklich erfllt sind. Aus diesem Grunde

sind die hier zu besprechenden Versuche von Wilde

von grossem Interesse.

Der Apparat, dessen derselbe sich bediente, be-

stand aus zwei gusseiseruen Cylindern. Der Raum-

inhalt des einen war etwa 15 mal so gross, als bei

dem anderen. Beide Cylinder waren mit Druckpumpen
in Verbindung und mit Metallmanometern versehen,

welche einen Druck bis zu neun Atmosphren zu

beobachten gestatteten. Der kleinere Cylinder hatte

eine durch einen Hahn verschliessbare Oeffnung;

daran schloss sich eine Rhre, in welcher eine dnne
Platte mit einer kreisfrmigen Oeffnung (von 0,02

engl. Zoll Durchmesser) sich befand. Durch diese

strmte die verdichtete Luft entweder in die Atmo-

sphre oder in eine weite Rhre
,
welche zu dem

grsseren Cylinder fhrte. Die Versuche wurden in

der Weise angestellt , dass zunchst Luft in den

kleineren Cylinder eingepumpt wurde. Mach Be-

stimmung des Druckes wurde der Hahn geffnet und

die Zeit beobachtet, welche verging, bis der Druck

um einen gewissen Betrag gesunken war. Dann er-

folgte ein neuer Versuch bei einem anderen Anfangs-

drncke u. s. w. Durch eine hier nicht nher zu be-

sprechende Anordnung sorgte der Verfasser dafr,

dass sich die Temperatur der comprimirten Luft

nicht erheblich nderte.

Bei der ersten Versuchsreihe war der grssere

Cylinder nahezu luftleer. Der kleinere enthielt an-

fnglich Luft von neun Atmosphren Druck. Es wurde

jedesmal die Zeit bestimmt, welche verging, bis der

Druck um ein Drittel Atmosphre gesunken war.
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Einige dieser Zeiten sind in der folgenden Tabelle

zusammengestellt, in welcher p den Druck in Atmo-

sphren, f die Zeiten, Secunden, bedeuten.

p
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sohiedenen Richtungen hin divergirten, so waren diese

Grenzflchen meist etwas uneben. Hatte die hohe

Temperatur nur krzere Zeit eingewirkt, so waren

die Eutglasungserscheinungen auf eine schmale Zone

lngs der Grenzflchen beschrnkt. In einigen

Fllen war der Versuch nach einigen Tagen unter-

brochen und spter wieder fortgesetzt worden. Bei

diesen Stcken zeigte sich eine Randzoue, welche

wie bei den oben erwhnten Versuchen durch

Bndel von radir divergirenden Krystallnadeln ent-

glast war, und, von dieser getrennt, eine zweite, innere

Entglasungszone, deren Krystalle vom inneren Rande

der usseren Zone ausgingen. Befanden sich Sprnge
in den zum Versuche benutzten Glsern

,
so gingen

auch von diesen Entglasungserscheinungen aus. War
die Entglasung noch nicht sehr weit vorgeschritten,

so fanden sich statt der Krystallbndel halbkugelige,

zuweilen aus kleineren Sphrolithen zusammenge-
setzte Massen.

Auch ber die Zeit, welche zur Entglasung noth-

weudig ist
,

wurden einige Versuche angestellt.

Glser, welche in oben angegebener Weise bis auf

650 erhitzt waren, und unter langsamer Steigerung

der Temperatur 29 Stunden im Ofen gelassen und

dann whrend vier Stunden abgekhlt wurden,

zeigten nur eine sehr schmale Entglasungszone, so dass

man unmittelbar unter sie gebrachte Schrift lesen

konnte, whrend bei einer Entfernung von einem

Zoll die Schriftzge undeutlich wurden.

Manche der auf diese Weise knstlich hervorge-

rufenen Erscheinungen sind den an natrlichen

Obsidianen beobachteten sehr hnlich
,

die Versuche

drften demnach wohl geeignet sein, auf das Zu-

standekommen der natrlichen Entglasungserschei-

nungen einiges Licht zu werfen.

Nicht in allen Fllen ging brigens die Entglasung
allein vom Rande ans; vielmehr zeigte sich in einem

Falle, dass sie von zahlreichen Punkten im Inneren des

Glases ausging, so dass das ganze Glas eine deutlich sph-
rolithische Structur zeigte. Ueber die Grnde dieser

eigenthmlichen Erscheinung hoffen die Verfasser in

einer spteren I'ublication berichten zu knnen, v. II.

M.' Nencki: Der Antheil der Mikroben an

dem Leben der Pflanzen und Thiere.

(Archiv fr experimentelle Pathologie Bd. XX, S. 385.)

In Anbetracht des gewaltigen Aufschwunges, den

die Bacteriologie in den letzten Jahren genommen
hat, und der tglich wachsenden Erkenntniss der

eminenten Bedeutung, welche die Mikroorganismen fr
die verschiedensten biologischen Processe besitzen,

scheint uns eine Discussion, welche sich zwischen den

Herren Pasteur und Nencki entsponnen hat, das

allgemeinste Interesse zu verdienen. Die Streitfrage

knpft sich an Versuche, welche Herr Dnclaux ber

das Keimen pflanzlicher Samen in sterilisittem Nhr-
boden angestellt hat. (Comptes rendus T. C, p. 66.)

Set man Erbsen oder Bohnen in einen Nhrboden,
welcher zuvor von Ammoniak, salpetrigsauren Salzen,

vor Allem aber von Mikroben befreit ist, so findet

kein Wachsthum statt, auch wenn man jenen sterili-

sirte Milch oder sterilisirten Rohrzucker zur Nahrung

bietet, also Stoffe, welche unter gewhnlichen Bedin-

gungen das pflanzliche Leben zu unterhalten wohl

geeignet sind. D u c 1 a u x zieht nun aus diesen Ver-

suchen den durchaus richtigen Schluss, dass die Pflanze

allein nicht befhigt ist, so complicirte Nhrstoffe wie

Milch oder Zucker zu ihrem Lebensunterhalte zu ver-

werthen, sondern dass zuvor die in jedem normalen

Boden vorhandenen Mikroben diese in einfachere

Krper, wie Kohlensure, Wasser, Ammoniak, Sal-

peter- und salpetrige Sure zerlegen mssen, um sie

in dieser einfachen Form fr die Pflanzen verwerth-

bar zu machen.

An diese Versuche Duclaux' hat nun Herr

Pasteur die Bemerkung angeschlossen, dass es doch

auch von hohem Interesse sein msse, den Einfluss,

welchen reine, d. h. vollkommen mikrobenfreie Nhr-
stoffe auf den Thierkrper ausben, experimentell zu

erforschen, und er hat diesem Gedanken sogar ein

kleines Programm seiner Ausfhrung folgen lassen.

Am besten wrde sich zu solchen Versuchen ein

Hhnerei eignen, welches im Momente vor dem Aus-

kriechen des jungen Thieres sorgfltigst von Staub

gereinigt, beim Auskriechen sofort in einen mikroben-

freien Raum gebracht werden msste, welcher sowohl

die Zufhrung reiner Luft, sowie reiner Nhrstoffe

gestattet. Nach Pasteur ist es nun wahrscheinlich,

dass in diesem Falle, wie bei den Duclaux' sehen

Versuchen, kein thierisches Leben bestehen kann, da

die Mikroben auch dem Thiere die complicirteren

Nhrstoffe erst durch Zersetzung in einfachere zu-

gnglich machen mssen. Man knnte dann noch

weiter gehend systematisch verschiedene Mikroben-

gattungen den Nhrstoffen hinzufgen und unter-

suchen, welchen Einfluss diese einzeln auf die Ver-

dauung ausben, und so durch eine passende Wahl

das Leben leichter und wirksamer gestalten.

Gegen diesen vorgefassten Gedanken Pasteur's
wendet sich nun Herr Nencki. Er weist darauf hin,

dass der Magen- und Pankreassaft ohne das Zuthun

der Mikroben den Speisebrei in solche Krper zer-

legen, welche vom Verdauungsschlauche direct resor-

birt werden, dass aber die Mikroben denselben in

Krper, wie Indol, Skatol, Phenol, Milchsure, flch-

tige Fettsuren, aromatische Suren, daneben in Ammo-

niak, Kohlensure, Grubengas und Schwefelwasserstoff

zerlegen, welche smmtlich nicht nur keine Nhr-

stoffe, sondern, wenn in grsserer Menge entstanden,

dem Organismus sogar schdlich sind.

Nach Herrn Nencki ist also die Thtigkeit der

Spaltpilze im Thierorganismus nur eine parasitre,

und wenn es uns gelnge, sie von dem Speisebrei fern

zu halten, so wrden wir von den lstigen und unan-

genehmen Producten der Verdauung, den Gasen, bel-

riechenden Stoffen u. s. w. befreit sein. Whrend
also der Satz Kein Leben ohne Mikroben" fr die

Pflanzenwelt volle Bedeutung hat, findet er nach

Nencki auf die Thiere keine Anwendung. Li G.
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William Botting Heinsley: Die Verbreitung
der Pflanzen durch Meeresstrmungen.
(Report of the Scientific Results of the Voyage of H. M. S.

Challenger, Botany.)

Der Antheil der Meeresstrmungen an der Ver-

breitung der Pflanzen in der lebenden Flora ist von den

Naturforschern sehr ungleich heurtheilt worden. Die

Zahl der Arten, von welchen treibende Frchte und

Samen bekannt waren, schien eine zu geringe zu sein,

als dass sie irgendwo einen wesentlichen Einfluss auf

den Vegetationscharakter eines Gebietes haben knnte.

Eine eingehende Untersuchung ber die Verbrei-

tung der Pflanzen durch Meeresstrmungen in dem

botanischen Theile des Report of the scientific results

of the voyage of Challenger drfte jene Annahmen

sttzen, die in dem Antheile der Meeresstrmungen
fr die Verbreitung der Pflanzen einen oft phytogeo-

graphisch wichtigen Factor vermutheten.

Der Verfasser unterzog sich der Mhe, neben den

Funden au treibenden Frchten und Samen, die wh-
rend der Challenger -Expedition namentlich in der

Nhe von Neu -Guinea in bedeutender Zahl gemacht

wurden, die diesbezglichen Beobachtungen und An-

gaben anderer Naturforscher zusammenzustellen.

Danach sind die Treibfrchte und -samen auf 37

Familien zu vertheilen. Natrlich sind dieselben

durch sehr ungleiche Zahl von Gattungen und Arteu

vertreten. In vorderster Reihe stehen die Legumi-
nosae: Die treibenden Hlsenfrchte und Samen ge-

hren 19 verschiedenen Genera an. Die Funde ge-
statten die Speciesbestimmung nicht immer, sei es,

dass der Conservirungszustand, z. B. das blosse Vor-

bandensein von Samen anstatt von Frchten, ein un-

gengender ist, sei es, dass die an Frchten oder

Samen zu beobachtenden
, specifischen Merkmale zu

untergeordnete sind, um sie mit Sicherheit einer be-

stimmten Species zuzuweisen, sei es endlich, dass die

Merkmale der Frchte oder Samen zu keiner der be-

kannten Species der betreffenden Gattung stimmen,
also wohl Funde einer neuen Species vorliegen. Aus
den Leguminosenfrchten und Samen wurden 15 Spe-
cies sicher erkannt. Zweierlei Frchte und Samen
Hessen sich nicht bestimmten Arten zuweisen. Am
reichlichsten ist die zur Gruppe der Phaseoloideae

gehrige in den Tropen verbreitete Gattung Mucuna
vertreten. Von den fnf sie reprseutirenden Species
sind drei sicher erkannt. Durch drei Arten ist die

Gattung Caesalpinia vertreten. Von zwei Gattungen
sind die Frchte je zweier Arten gefunden worden;
alle brigen Genera erscheinen nur je durch eine Art

vertreten. Den Leguminosen schliesen sich, was die

Gattungszahl betrifft, zunchst die Palmen an. Die

Frchte von sieben Genera wurden treibend gefunden.
Unter Anderem erscheinen in dem Verzeichnisse Coccos

nucifera, ferner eine Sagopalme, eine der Elfenbein-

palme verwandte Art (Manicaria saccifera), eine nicht

nher bezeichnete Species der Rohrpalme (Calamus) etc.

Durch fnf Genera und sechs Species sind die Apocy-
neae vertreten. Wir erwhnen Cerbera odoelam.

Vier Genera und vier Species gehren zu denEnphor-

biaceae. Unter Anderen begegnet uns hier der auch

bei uns hinlnglich bekannte Ricinus communis.

Drei Familien sind durch je drei Gattungen reprsen-
tirt. In der Nhe von Neu -Guinea wurden Samen

gefunden, die von bestimmten Genera der Anonaceae

herrhren mussten. Welchen sie jedoch zuzutheilen

sind, konnte nicht entschieden werden. Durch drei

Gattungen sind ferner die Anacordiaceae und Myr-
taceae vertreten, jene durch drei, diese durch vier

Species. Unter den Myrtaceen mgen zwei Arten der

so beraus artenreichen Gattung Eugenia erwhnt

werden, Eug. malaccensis und Eug. jambos. Sieben

Familien sind durch je zwei Gattungen vertreten :

nmlich die Malvaceae mit drei Species, die Sterculia-

ceae mit drei oder vier Arten, die Meliaceae mit drei

Arten, Ampelideae mit zwei Species, Sapindoceae mit

zwei Species ; Rhizophoreae mit zwei Species, Combre-

taceae mit zwei Species. Von den brigen 23 Familien

wurde je nur eine Gattung nachgewiesen, in drei

Fllen mit je zwei Species, in allen anderen mit je

einer Art. Die Zahl der treibenden Gattungen betrgt
also 81, der treibenden Species 97.

Diese Zahlen beweisen uns, dass der Austausch

der Florenelemente durch das Mittel der Meeresstr-

mungen allerdings ein weit geringerer ist, als z. B.

durch den Verkehr, dass die Ausbreitung der Arten

durch Meeresstrmungen wohl fr grosse zu besie-

delnde Flchen nur von untergeordneter Bedeutung
sein kann, dagegen zu einem wesentlichen Factor

wird oder doch werden kann fr die Besamung klei-

nerer Inseln. R. K.

Osmond und Werth: Erklrung der Eigen-
schaften des Stahls durch seine zellige
Structur. (Annales des Mines, Ser. 8, Tome VIII, p. 5.)

Betrachtet man die Bruchflche eines gehrteten
Stahlstckes unter dem Mikroskop, so erkennt man
bei passender Vergrsserung , dass der Bruch

, der

scheinbar amorph und glasig ist, dasselbe Bild ge-

whrt, das man mit blossem Auge von demselben

Stahl nach dem Anlassen erhlt. Alle Stahlsorten,

harter und weicher, angelassener oder abgelschter
erweisen sich, bei passender Vergrsserung betrachtet,

zusammengesetzt aus kleinen Polyedern ,
die theils

isolirt bleiben, theils sich zu Gruppen vereinen, welche

die bekannten Krner der Bruchflchen des Stahles

bilden. Die weitere Untersuchung ergiebt, dass diese

elementaren Polyeder aus einem Kern von Eisen be-

stehen, der gewhnlich von einer Hlle aus Kohle-

eisen umgeben ist; die Dicke der letzteren ist je nach

der Hrte des Stahls und den physikalischen Bedin-

gungen bei seiner molecularen Anordnung verschieden.

Diese Eisenkrner mit ihren Hllen aus Carbr nennen

die Herren Osmond und Werth die einfachen Zellen"

des Stahls. Die Hllen der Eisenkerne enthalten in

dem Carbr auch die Unreinigkeiten, die gewhnlich
dem Stahl beigemischt sind, und werden auch als der

Cement bezeichnet, welcher die Krner zusammenhlt.

Eine eingehende Untersuchung der verschiedensten

Stahlsorten, des rohen Gussstahls, des gehmmerten,
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angelassenen, gehrteten u. s. w. lehrte, dass die ein-

fachen Zellen berall vorkommen, dass sie aber im

rohen Gussstahl sich zu zusammengesetzten Zellen

vereinen, und zwar entweder in Form von Dendriten

oder zu complicirteren Vereinigungen, die dann keine

Hllen besitzen. Im gehmmerten Stahl waren die

zusammengesetzten Zellen kleiner und gleichmssiger
als im rohen Gussstahl; der abgelschte Stahl

zeigte keine zusammengesetzten Zellen
,
aber an der

Oberflche fand mau nach dem Antzen eine dnne
Schicht von Russ, und netzartige, dunkle Zeichnun-

gen , welche eine ganz besondere Vertheilung der

Kohle in demselben andeuteten. Durch Anlassen

nach dem Hrten verschwanden alle Eigenthmlich-
keiten des letzteren Processes. Die Ergebnisse der

mikroskopischen Untersuchung der verschiedenen

Stahlsorten lassen sich kurz dahin zusammenfassen,
dass das Korn" des Stahls berall identisch ist mit

den oben erwhnten zusammengesetzten Zellen, welche

einer dendritischen Anordnung der einfachen Zellen

unter Verdnnung des Cementes ihren Ursprung ver-

danken; und dass ein Stahl nur dann homogen ge-

nannt werden kann, wenn die Zellen, die sein Gewebe

bilden, keine besondere geometrische Anordnung haben

und ihre vollstndigen Hllen besitzen
;
ein Zustand,

der in der Praxis wohl selten erreicht wird.

Nach Feststellung der feineren Strnctur des Stahles

war es nun Aufgabe der Untersuchung, die morpholo-

gischen Bestandtheile desselben chemisch zu unter-

suchen. Die zahlreichen Analysen suchten dies Ziel

in der Weise zu erreichen , dass sie in Anschluss an

die zahlreichen lteren Arbeiten jeden der chemischen

Bestandtheile einzeln seiner Natur und seinen Ver-

bindungen nach verfolgten. Von diesem Hauptab-
schnitte der Abhandlung knnen hier nur sehr kurz

die wesentlichsten Resultate angefhrt werden.

In Betreff des Kohlenstoffs haben die Analysen

ergeben, dass er in dem Kohleeisen in zwei verschie-

denen Varietten vorkommt: 1) Als wirklich mit

dem Eisen verbundene Kohle oder die Kohle des

Anlassens", so genannt, weil sie in dem angelassenen
Stahl vorherrscht und den Cement bildet. 2) Als

Kohle des Hrtens", die wahrscheinlich im Eisen

gelst ist (vielleicht in besonderen Beziehungen zu

dem oecludirten Wasserstoff), die aber nicht mit dem
Eisen verbunden ist, in den peripherischen Theilen des

gehrteten Stahls vorherrscht und in den Zellkernen

verbreitet ist. Diese beiden Modificationen des

Kohlenstoffs sind durch eine bestimmte Reihe von

Reactionen von einander verschieden und brigens
auch schon von frheren Beobachtern als solche er-

kannt und beschrieben.

Fr das Eisen nehmen die Herren Osmond und
Werth im Stahle je nach seiner Behandlung gleich-
falls zwei Modificationen, und

, an, deren Existenz

sie durch physikalische und chemische Reactionen

nachweisen. Wenn das Eisen von der Variett a in

die Variett bergeht, absorbirt es Wrme, wird
seine Hmmerbarkeit bedeutend kleiner, nimmt die

Dichte ab; sein Ausdehnungscoefficient nimmt zu (?);

seine thermoelektrischen Constanten werden kleiner;

seine elektrische Leitungsfhigkeit nimmt ab und

seine chemischen Reactionen werden energischer. Der

Uebergang von der Variett u in die Variett erfolgt

mehr oder weniger vollkommen durch Hmmern und

Druck, wenn sie eine dauernde Deformation bei einer

Temperatur unter dunkler Rothgluth erzeugen; ferner

durch schnelles Abkhlen von einer ber der dunklen

Rothgluth liegenden Temperatur, aber nur in Gegen-
wart von Kohle und anderen Krpern, welche in ana-

loger Weise auf die Eigenschaft des Stahls wirken.

Umgekehrt verwandelt sich das Eisen aus dem Zu-

stande in den von a durch das Aulassen, und zwar

um so vollstndiger, je lnger das Anlassen gedauert
und je hher die Temperatur desselben gewesen.

Von den brigen Bestandtheilen des Stahls, Sili-

cium, Phosphor, Schwefel und Mangan, sei hier nur

kurz angefhrt, dass ihre verschiedenen Verbindungen
in den Hllen der Zellen vorkommen und Bestand-

theile des Cements bilden.

Diese experimentellen Thatsachen werden nun

von den Herren Osmond und Werth zu einer theo-

retischen Erklrung der Vorgnge bei der Bildung

von Stahl und seiner Eigenschaften verwerthet.

Hs ist sicher festgestellt, dass in dem von Roth-

gluth langsam abgekhlten Stahl der grsste Theil der

Kohle chemisch mit dem Eisen verbunden ist
;
ande-

rerseits ist es nicht minder sicher, dass bestimmte,

metallurgische Producte freie Kohle enthalten. Wenn
somit die Kohle von dem Zustande des Eisencarbrs

in den der freien Kohle bergehen kann, denn muss

das Eisencarbr sich bei einer bestimmten Tempera-
tur zersetzt und der Kohlenstoff sich als Graphit ab-

gesondert haben. Hieraus folgt, dass hchst wahr-

scheinlich das Eisencarbr bei hohen Temperaturen
eine Dissociation erfhrt, und zwar deshalb eine

Dissociation, nicht eine Zersetzung, weil es sich um
einen umkehrbaren Process handelt, dann nach einer

neuen Erwrmung und langsamen Abkhlung findet

man die Kohle wieder als Carbr. Wenn mau stark

erhitzten Stahl pltzlich abkhlt, denn wird das theil-

weise dissoeiirte Carbr sich nicht wieder vereinigen

knnen, und die Kohle wird frei, wenn auch nicht als

Graphit, sondern in der eigenthmlichen Modification,

die der Kohlenstoff in dem gehrteten Stahl zeigt.

Da man den Kohlenstoff im letzteren durch die ganze

Eisenmasse verbreitet findet, muss man annehmen,

dass bei den hohen ^Temperaturen ,
von denen aus

Hrtung durch pltzliches Abkhlen mglich ist, die

Kohle sich in dem Eisen auflsen kann.

Die Bildung der Zellen aus der geschmolzenen

Stahlmasse erklrt sich in derselben Weise, wie die

Bildung der Globuliten beim Erstarren von Massen,

deren Krystallisationsfhigkeit sehr gering ist; da

das Eisen weniger schmelzbar ist als das Eisencar-

br, so werden sich zunchst die Eisenkrnchcu

bilden, und erst beim weiteren Abkhlen wird zwi-

schen ihnen das Eisencarbr erstarren und die ele-

mentaren Zellen des Stahls bilden. Wie nun bei den

Gesteinen die Globuliten sich zu hheren Gruppiruu-
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gen, den Margariten, Krystalliten und Mikrolithen,

vereinigen, so entstehen aus den einfachen Zellen des

Stahls die zusammengesetzten.
Die im Vorstehenden entwickelten vier Vorgnge,

nmlich 1) die Bildung der einfachen Zellen, 2) die

Bildung der zusammengesetzten Zellen, 3) die allo-

trope Umwandlung des Eisens, 4) die Dissociation

des Eisencarbrs, bilden die Grundlage der neuen

Theorie, welche die Herren Osmond und Werth als

die Zellentheorie (Theorie cellulaire) der Eigenschaf-

ton des Stahls bezeichnen.

In einem Schlussabschnitte werden die Eigen-

schaften, welche der Stahl besitzt, nach dieser Theorie

erklrt. Zunchst werden die Eigenschaften behan-

delt, die der Stahl in der Wrme zeigt. Im ersten

Stadium der Erwrmung bis zu dem Grade, bevor

die Eisencarbrhllen der Zellen zu erweichen be-

ginnen, sind die Eigenschaften dieselben wie in der

Klte. Im zweiten Stadium der Erwrmung beginnt

die Dissociation der Hlle, die dabei erst fest, dann

teigig ist; khlt man jetzt die Masse pltzlich ab,

so wird der Stahl gehrtet, da die ausgeschiedene

Kohle sich nicht wieder mit dem Eisen vereinigen

kann und die oben besprochenen Eigenschaften an-

nimmt; beim langsamen Abkhlen wird der Anfangs-

zustand wieder hergestellt. Die mechanischen Eigen-

schaften des Stahls in diesem Stadium hngen eben

mit der Beschaffenheit des Cements zusammen, der

bei den hheren Erwrmungen teigig geworden; die

Beimischungen des Stahls, sein Silicium-, Phosphor-,

Mangan- und Schwefelgehalt, werden stets und be-

sonders in diesem Stadium von Einfluss sein
,
da sie

die Schmelzbarkeit und die physikalischen Eigen-

schaften des Cements mit bedingen. Im dritten Sta-

dium ist der Cement ganz geschmolzen und flssig,

die Kerne knnen, bevor sie selbst schmelzen, sich

frei bewegen und mit einander vereinigen; beim Ab-

khlen wird der flssige Cement aus den inneren

Theilen noch mehr herausgepresst und man bekommt

so das verbrannte" Eisen mit seiner beraus gross-

krnigen Structur. Die Eigenschaften des Stahls in

der Klte werden in gleicher Weise aus der hier ent-

wickelten Theorie von der Structur des Stahls erklrt.

Kleinere Mittheilungen.
Mouehez: Astronomische Photographien der

Herren Paul und Prosper Henry. (Comptes

rendus T. C1I, )>. 148.)

Seit dem April v. J. besitzt die Pariser Sternwarte

einen grossen Apparat zum Photographiren astrono-

mischer Objecte, der in den Hnden der Herren Henry
berraschende Resultate geliefert hat. Herr Mouehez

gab eine Uebersicht ber die auf diesem Wege erzielten

Erfolge, von denen nachstehende von allgemeinerem
Interesse sind:

Durch einstndiges Exponiren erhlt man bequem
Cliches von 6 bis 7 im Quadrat, auf denen mit usser-

ster Schrfe und Deutlichkeit alle Sterne bis 16. Grsse,
deren Zahl mehrere Tausend betrgt, abgebildet sind,

weit mehr als man mit den besten Fernrhren am Pariser

Himmel sehen kann. Seihst viele Sterne 17. Grsse wur-

den abgebildet, die man zweifellos bisher noch nie ge-

sehen. Da die Bilder einen ihrer Helligkeit entsprechen-
den Durchmesser haben

,
wird man hieraus ein Mittel

zu ihrer photometrischen Messung ableiten knnen.
Auf den Cliches entdeckt man zuweilen noch andere

Objecte, die in den grssteu Instrumenten unsichtbar

sind. So findet man z. B. in der Nhe des Sternes Maja
in den Plejaden einen Nebel, den man noch niemals ge-

sehen
,
obwohl dieser Haufen zu den best untersuchten

gehrt (Rndsch. I, S. 47).

Die Messung der Doppel- und vielfachen Sterne wird

spter ungemein vereinfacht werden, da mau diese

Messungen mit grsster Leichtigkeit und Genauigkeit
wird an den Photographien ausfhren knuen. Da auf

dem Saturnbilde die Trennung des Ringes, die 0,4" be-

trgt, sehr deutlich ist, kann man hoffen, Doppelsteruo
von so geringem Abstnde zu erhalten.

Auch von den -Hauptplaneten sind bereits schne
Bilder erhalten worden, und auf dem Gliche vom Neptun
hat man den Satelliten in allen Theilen seiner Bahn

photographiren knnen, selbst als er dem Planeten am
nchsten, weniger als 8" entfernt, war.

Unter den wichtigsten Photographien ,
die bereits

gewonnen wurden, hebt Herr Mouehez folgende hervor:

1) 42 Photogramme der Milchstrasse und verschiedener

Gegenden des Himmels. 2) Eine Photographie der Um-

gebung von Lyrae, welche nach zweistndigem Expo-
niren Sterne zeigt, die schwcher sind als 16. Grsse.

3) Ein Pbotogramm der Umgebung von Vega, welches

noch schwchere Sterne zeigt, als die vorigen. 4) Photo-

graphien der Sternhaufen des Hercules, Sobiesky, Ophiu-

chus, Perseus und ber 600 Photogramme von Doppel-
und vielfachen Sternen. 5) Der Orion -Nebel ist mit

Erfolg photographirt worden; ein zweistndiges Expo-

niren, das fr die helleren Theile viel zu lauge war, zeigte

die schwchsten Einzelheiten mit grsster Schrfe.

6) Nicht minder bedeutend waren die Ergebnisse in der

Photographie der Planeten und der Spectra.

Diese in Paris erzielten Erfolge berechtigen zu den

grssteu Hoffnungen, wenn hnliche photographische

Apparate unter sdlicheren Breiten auf hohen Beob-

achtungsstationen benutzt werden knnen. Zunchst
fordert Herr Mouehez die Leiter auswrtiger Stern-

warten auf, dass ein gemeinsames Photographiren des

ganzen Himmelsgewlbes in Angriff genommen werde.

Schliesslich fhrt Herr Mouehez als Beweis fr
die Vorzglichkeit der zu Paris angefertigten Stern;

Photographien an, dass einzelne Astronomen, denen er

solche eingeschickt, die Authentitt derselben bezweifelten,

und entweder glaubten, sie seien retouchirt, oder gar

nach Zeichnungen und Stichen angefertigt.

J. Hann: Ueber den Temperaturunterschied zwi-

schen Stadt und Land. (Zeitschr. d. sterr. Ge-

sellsch. fr Meteorologie Bd. XX, S. 457.)

Bei Gelegenheit einer grsseren Untersuchung ber

die Temperaturverhltnisse der sterreichischen Alpen-

lnder hat Herr Hann der Frage nach dem Temperatur-
unterschiede zwischen Stadt und Land seine Aufmerk-

samkeit zugewendet. Es giebt zwar nur sehr wenig

gleichzeitige, correspondirende Beobachtungen in einer

Stadt und ihrer nchsten Umgebung, und meist sind

derartige Beobachtungen fr einen Ort zu verschiedenen

Zeiten angestellt; aber durch die Reduciruug der Beob-

achtungen auf gleiche Zeitabschnitte und gleiche See-

hhen waren directe Vergleichungen mglich, und zwar

fr die Stdte Wien
, Budapest, Cilli

, Linz, Mnchen,

Perpignan, St. Louis Miss, und Calcutta.

Aus der Tabelle der Wrmeunterschiede zwischen

diesen Stdten und ihrer Umgebung (welche der Raum-
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erspamiss wegen hier weggelassen ist) lassen sich fol-

gende Stze ableiten :

1. Die mittlere Temperatur in der Stadt ist (mit

seltenen Ausnahmen) das ganze Jahr hindurch hher als

in deren Umgebung auf dem Lande.

2. Der Betrag- dieses Terapcraturberschusscs ist

sehr verschieden und schwankt etwa von '/j bis 1"; er

seheint weniger von der Grsse der Stadt als von der

Umgebung der Station in derselben abhngig. Bei sehr

gnstiger Aufstellung des Thermometers kann das Mittel

selbst in grossen Stdten unter 0,5 sinken.

3. Die jhrliche Periode ist nach den Oertlichkeiten

hchst verschieden und hngt zumeist von den Strahlungs-
einflssen ab, denen das Thermometer ausgesetzt ist.

Im Inneren einer Stadt macht sich bald die Erwrmung
und verminderte Ausstrahlung im Winter, bald die Wrm'e-
reilexiou der Mauern im Sommer, bald der Schutz dicker

Mauern gegen die Wrmezunahme im Frhjahr und die

Wrmeabnahme im Herbst geltend. Im Allgemeinen geht
hieraus hervor, dass der Localeinfluss der Stdte unbe-

rechenbar ist, und daher ganz besonders strend auf die

Beurtheilungder wahren Temperaturverhltnisse einwirkt.

Im tglichen Gange der Temperatur dagegen ist die

Art dieses Einflusses viel bereinstimmender. Fast ohne

Ausnahme zeigt sich, dass in den khleren Tagesstundeu
der Temperaturunterschied am grssten ist, in den wrm-
sten Stunden am kleinsten; dasselbe gilt von den Tem-

peraturextrenien; die Temperaturminima sind in der

Stadt viel hher als auf dem Lande, whrend dieMaxima
meist gleich oder in der Stadt selbst etwas niedriger sind.

Die tglichen und die absoluten Temperaturschwankungen
sind deshalb in der Stadt kleiner als in deren Umgebung
auf dem Lande.

Herr Hann kommt zu dem Schluss, dass gute Sta-

tionen II. Ordnung auf dem Lande selbst Observatorien

I. Ordnung innerhalb einer Stadt weit vorzuziehen seien,

wenn es sich um die Beurtheilung der wahren absoluten

Werthe der Temperatur handelt.

N. Piltschikoff: Untersuchungen ber die Con-
stitution der am 13. Juli 1884 zu Charkow
gefallenen Hagelkrner. (Journal de Phvsique

Sei-, 2, T. IV, p. 598. Referat aus dem Journal der

russischen physikochemisch. Gesellsch. T. XVI.)

Die vom Verfasser untersuchten Hagelkrner hatten

die Grsse von grossen Haselnssen. Durch Spalten einer

grossen Anzahl derselben hat er festgestellt, dass eine

zarte Eisschicht von ungefhr 1 mm Dicke alle bedeckte.

Unter dieser obersten Hlle enthielt ein Typus von Hagel-
krnern eine etwa 3 mm dicke Schicht von undurch-

sichtigem Eise, das einen durchsichtigen Kern umgab;
dieser war erfllt mit spindelfrmigen Blasen, die strahlen-

frmig um einen centralen Kern undurchsichtigen Eises

angeordnet waren. Ein anderer Typus enthielt dieselben

Theile, aber in umgekehrter Reihenfolge, der centrale

Kern war durchsichtig, dann kam das undurchsichtige

Eis; die durchsichtige Schicht lag also innen. Andere

Typen zeigten mehrere abwechselnde Schichten von

durchsichtigem und undurchsichtigem Eise.

Um sich zu berzeugen, ob die Hagelkrner Gase

enthalten oder nicht, hat der Verfasser ihr Schmelzen im

Wasser beobachtet; die undurchsichtigen Schichten habeu

eine grosse Zahl von Blasen entwickelt, welche aus ihren

Hhlen mit Gewalt entwichen
,

so dass sie eine schiefe

Bahn beschrieben ,
wenn die Entwickelung an der Seite

oder am unteren Theile des Hagelkornes stattfand. Die

Eisstckchen zeigten eine grosse Neigung, zusammen-
zubacken

,
wenn sie mit einander in Berhrung kamen.

Der Verfasser betont schliesslich die Notwendigkeit,
die Hagelkrner eingehender zu untersuchen, um feste

Grundlagen fr eiue Hagelthcorio zu linden, und schlgt,
um diese Untersuchungen zu erleichtern, einen Klte-

Apparat vor, der bestimmt ist, die Ilagelkrner zu con-

serviren.

A. Ricco: Dritter Bericht ber die Beobachtun-

gen der rothen Dmmerungen. (Atli, K.

Accadcmia dei Lincei, Rendiconti Ser. 4, Vol. II, p. 6.)

Zur Erklrung der rothen Dmmerungserscheiuuugen
hat man die Behauptung aufgestellt, dass sie durch Dif-

fraction entstehen, ebenso wie der rothe Ring, welcher

die Sonne seit 1883 umgiebt. Herr Ricco fhrt jedoch
fnf thatschliche Einwnde gegen diese Erklrung an,

von denen die nachstehenden kurz angefhrt sein mgen.
Aus den Beobachtungen des horizontalen Radius des

Ringes ergiebt sich eine Formel fr seine Abhngigkeit
von der Hhe der Sonne, nach welcher der Radius bei

der Hhe 0, wenn die Sonne im Horizont steht, 20 gleich

ist. Wenn man daher den Scheitel des durch Diffrac-

tion erzeugten Lichtringes an> Horizonte sieht, msste
die Sonne wenigstens 26 entfernt sein

,
eine symme-

trische Wirkung der Diffraction vorausgesetzt. Der

rosige Bogen oder das erste rothe Dmmerungslicht
geht hingegen am Horizont unter, wenn die Sonne 9,5

unter demselben steht.

Der Ring kann seine Gestalt und seine Dimensionen

nur sehr wenig ndern, wie man sich leicht mittelst

eines mit Lycopodium bestubten Glases berzeugen kann,

das man in verschieden schrger Richtung gegen eine

Lichtquelle hlt; der untergehende, rosige Bogen nimmt
aber verschiedene Gestalten und Hhen an. Wre ferner

der rosige Dmmerungsbogen ein Theil eines Diffracl ons-

ringes, dann wrde sein Licht aus Roth und Violett be-

stehen
;
man msste daher im Spectrum neben dem Maxi-

mum im Roth eins im Violett haben, was nicht der Fall ist.

Endlich sind der rothe Ring und die rothen Dmme-
rungen von einander unabhngige Erscheinungen; oft

sieht man den Ring sehr deutlich, aber nur schwache

Dmmerungen. Der Ring ist eine neue Erscheinung
seit 1883, rothe Dmmerungen aber sind zu jeder Zeit

und berall beobachtet worden.

Herr Ricco schliesst daraus, dass der rosige Bogen,

oder das erste rosige Licht der rothen Dmmerungen
nicht die Fortsetzung des Dift'ractionsringes ist, wenn

die Sonne unter dem Horizonte steht.

Henry Harries: Verfolgung einer Taifunbahn bis

nach Europa. (Zeitschrift der sterr. Gesellsch. f.

Meteorologie Bd. XX, S. 503.)

Aus der Aufzeichnung der tglichen Beobachtungen
ber dem nrdlichen .Stillen Ocean vom 2G. September

bis 19. October und aus den Wetterkarten des Areals

zwischen der Westkste Amerikas und dem stlichen

Europa hat Herr Harries einen Taifun bis nach Europa

verfolgen knnen. Die ersten Spuren desselben zeigten

sich am 27. September nicht weit von Manila, wo er

gegen NW eine Bewegung von 5 Meilen die Stunde be-

sass; nachdem der Sturm sich 1300 Meilen vom Ent-

stehungspunkte fortgepflanzt, bog er am 30. September
nach N E

, passirte die S E-Kste von Japan mit einer

Geschwindigkeit von 33 Meilen in der Stunde und er-

reichte zwischen 2. und 3. October seine hchste Ge-

schwindigkeit von 51 Meilen in der Stunde. In der

Nhe der Aleuten war der Fortschritt ein langsamer bis

9. October, wo die Geschwindigkeit rasch bis 35 Meilen

pro Stunde zunahm. Am 10. October erreichte der Sturm

Oregon. Die Rocky Mountains boten dem Taifun kein

Ilinderniss; er berschritt sie mit 36% Meilen pro Stunde,

durchzog die nrdlichen Staaten der Union und Canada;

von hier passirte er Hudsons Bay und Labrador bis
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Davis Strait. In sdstlicher Richtung passirte er am
16. October die sdliche Spitze Grnlands, und zwei Tage

spter verband er sich in 55 nrdl. Br. und 27 westl. L.

mit einem anderen Sturme
,
der sich am 9. October im

20 nrdl. Br. und 48 westl. L. gebildet hatte. Die Folge
war ein Stillstand des Sturmes eine Woche lang (19. bis

25. October). Es trat noch ein dritter Sturm hinzu und
als dieser passirte, erreichte der erste Sturm die Bay
von Biscaya und kam am 27. October nach Frankreich

;

Frankreich und die Niederlande passirend Hess er lang-
sam nach. Seine letzte Spur zeigte sich in der Ostsee

am 1. November
,
dann nahm er ab nach einem Laufe

von ber 14000 Seemeilen in 36 Tagen; es ist dies die

lngste Sturmbahn, die man bisher durch tgliche Beob-

achtungen hat verfolgen knnen.

August Belohoubek: Untersuchungen von Eben-
holz und dessen Farbstoff. (Sitzungsberichte

der k'nigl. bhmischen Gesellschaft der Wissenschaften

in Prag 1883, S. 384.)

Das Studium des Farbstoffes, welcher dem Kernholze

des Ebenbaumes die so geschtzte, schwarze Farbe giebt,

erstreckte sich vorzugsweise auf die mikro- und makro-

chemische Untersuchung desselben. Die einzelnen Reac-

tionen Hessen erkennen, dass die braunschwarze Materie

im Ebenholze weder die Natur von Eiweisskrpern be-

sitzt, noch die von Harzen, dass sie aber auch nicht den

Gummiarten, den Zuckern oder Gerbstoffen zugezhlt
werden knne, noch zu den Fetten gehre; sie zeigte

sich sogar noch resistenter als verholzte Cellulose. Diese

schwarzbraune, amorphe Masse Hess vielmehr ein von

den in Holzzellen gewhnlich vorkommenden Stoffen

vollstndig abweichendes Verhalten erkennen.

Da der Farbstoff des Ebenholzes in jungen Zellen

des Ebenbaumea nicht vorhanden ist und erst im Kern-

holze erscheint, so glaubte Herr Belohoubek die Bil-

dung desselben in Zusammenhang bringen zu knnen
mit anderen Umbildungen der primren Pflanzenbestand-

theile, Strke, Zucker und Eiweiss, in Kohlenstoff reichere

Substanzen, und verglich die Bildung des schwarzbraunen

Farbstoffes mit den Carbonisationsprocessen, die zum
Theil in lebenden Pflanzen

,
in strkerem Grade aber in

fossilen, vor sich gehen.
Die chemischen Reactionen und dieElementaraualysen

ergaben nun in der That eine grosse Aehnlichkeit zwischen

dem Farbstoffe des Ebenholzes und den Humussubstanzeu

der Braunkohle; so enthielt z.B. die schwarze Masse des

Ebenholzes, die durch Alkali gelst wird, 63,68 Proc. C.,

und Carbohuminsure aus Braunkohle 64,59 Proc. G.
;
der

zurckbleibende
,

unlsliche Theil aber verbrannte zu

Kohlensure und kann somit als Kohle angesehen werden.

Herr Belohoubek kommt schliesslich zu dem Resultate,

dass der schwarze Farbstoff des Ebenholzes nach allen

seinen Eigenschaften als Kohle betrachtet werden muss,

deren Muttersubstanz wegen Mangel an jungem Ebenholz-

material nicht sicher festgestellt werden konnte, und

welche Kohle insbesondere dadurch an Interesse gewinnt,
dass ihre Bildung, das ist die Carbonisation pflanzlicher

Stoffe, physiologisch in einer lebenden Pflanze vor sich geht.

G. Bonnier und L. Maiigin: Wirkung des Chloro-

phylls in ultravioletten Strahlen. (Compt.

rend. T. C1I, p. 123.)

Es ist bekannt, dass das Chlorophyll nur unter dem
Einflsse des Lichtes thtig ist, d. h. Kohlensure auf-

nimmt und Sauerstoff ausscheidet, und eine Reihe in

jngster Zeit ausgefhrter Versuche hatte zu dem Er-

gebnisse gefhrt, dass nur diejenigen Strahlen wirksam

sind, welche vom Chlorophyll absorbirt werden. Eine

der hauptschlichsten Absorptionsbanden des Chlorophylls

liegt nun am brechbarsten Ende des sichtbaren Spec-
truras und ein Theil dieses Streifens reicht in das un-
sichtbare Ultraviolett.

Die Herren Bonnier und Maugin legten sich nun
die Frage vor, ob auch in den dunklen, ultravioletten

Strahlen das Chlorophyll thtig sei. Da aber in der

Dunkelheit die Athmung der Pflanzen die Kohlensure-
Assimilation in hherem Grade maskireu muss, so wurde
die Lsung der gestellten Frage auf einem Umwege ver-

sucht. Die Athmungsgrsse, das Verhltniss der aus-

geschiedenen Kohlensure zum aufgenommenen Sauer-

stoffe, pr^i ' st unabhngig vom Lichte. Nimmt man nun

eine Pflanze, bei welcher das Verhltniss kleiner ist als 1,

so wird dies gleich bleiben, wenn das Chlorophyll nicht

thtig ist; es wird aber sich verndern, wenn das Chloro-

phyll in Wirkung tritt. Die Herren Bonnier und
M angin behaupten nun, dass das Verhltniss der aus-

geschiedenen Kohleusure zum absorbirten Sauerstoff

grsser werden msse, wenn neben dem Athmungsvor-

gange noch das Chlorophyll wirksam werde, und fanden

in der That bei fnf verschiedenen Pflanzen, die sie ein-

mal im Dunkeln, dann unter einem dunkelvioletten

Glase beobachteten, in letzterem Falle constant grssere
Werthe des erwhnten Verhltnisses. Daraus schliessen

sie, dass das Chlorophyll unter dem Einflsse der ultra-

violetten Strahlen wirksam sei.

[Diese Versuche bedrfen einer eingehenden Pr-
fung ,

besonders wre es erwnscht, die Frage nach der

Wirkung der ultravioletten Strahlen auf das Chlorophyll
nach anderen Methoden zu untersuchen. D. R.]

M. Pattison Muir, assisted by Wilson: TheElementsof
Thermal Chemistry. (London, Macmillan & Co. 1885.)
In Pattison Muir's Elementen der Thermochemie"

liegt uns ein Buch vor, welches speciell den Bedrfnissen
des Studirenden angepasst, iu klarer und bersichtlicher,

zugleich aber auch, wie wir dies meistens bei englischen
Bchern finden, eleganter Weise die Lehren der Thermo-
chemie zusammenfasst. Nach einer kurzen Einleitung,
welche die wichtigsten physikalischen Lehren, die fr
den Gegenstand von Bedeutung sind, verstndlich be-

handelt, werden die hauptschlichsten thermochemischen

Untersuchungsmethoden besprochen, wobei recht schne
Abbildungen das Verstndniss wesentlich frdern. Zwei
weitere Capitel sind den Anwendungen der thermischen
Methoden auf chemische uud chemisch -physikalische

Fragen gewidmet, whrend das letzte Capitel die Inter-

pretation der thermochemischen Daten vom chemischen

Standpunkte aus behandelt. Schliesslich enthlt das

letzte Drittel des Buches eine Sammlung thermochemischer

Zahlenangaben, welche wir gern missten, da sie in ein

Buch
,
welches nur die Elemente" einer Wissenschaft

behandelt, in dieser Ausfhrlichkeit unseres Erachtens
nicht gehren ;

denn wer sich eingehender mit dem
Gegenstande beschftigen will, wird doch schliesslich aus

den Originalarbeiten sich genauere Daten einholen. Fr
diesen letzten Theil wnschten wir Heber eine genauere
Schilderung der Anwendungen der Thermochemie auf
die Frage nach der Constitution chemischer Verbindungen,
nach der Art und Anzahl der Bindungen ,

die in einem
Molecl vorkommen u. a.

,
kurz die Verwerthung der

neusten Publieationen Thomsen's. Wenngleich wir

uns nicht verhehlen, dass gerade diese Fragen zur Zeit

noch sehr der Discussion unterliegen, so verdienten sie

doch ihrer hervorragenden Wichtigkeit wegen eine

grssere Beachtung als ihnen hier gewidmet ist. Trotz

dieser kleinen Mngel, die durch die vielen Vorzge des

Buches bei weitem wieder gut gemacht werden, wollen wir

es nicht unterlassen, denen, die sich auf dem Gebiete der

Thermochemie orientiren wollen, Pattison Muir's Buch
als Vorstudium fr die grsseren Werke von Naumann,
Horstmann, Thomsen u. A. anzuempfehlen. L. G.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in
Braunschweig erbeten.

Druck uud Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Brauuscliweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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J. Aitken: Ueber den Thau. (Xature, Vol. XXXIII,

p. 256, 14. Jan. 1886.)

In Nr. 9 dieser Rundschau hatte Referent Ge-

legenheit, auf grundlegende Versuche von J. Aitken

ber die Nebelbildung hinzuweisen. Derselbe For-

scher hat nun krzlich auch eine zweite Niederschlags-

form des atmosphrischen Wasserdampfes, den Thau,
einer Reihe von Versuchen unterworfen

,
welche

geeignet scheinen, die gewhnliche Anschauungsweise
ber die Entstehungsart dieser so alltglichen oder

vielmehr allnchtlichen Erscheinung in einigen Punk-

ten zu modificiren.

Die lteste Theorie des Thaues spricht sich in den

noch oft zu hrenden Worten aus: es ist Thau ge-

fallen", gleichsam als wre der Thau ein feiner Regen,

der vom Himmel herab kme. Dem gerade entgegen-

gesetzt war die Ansicht, der Thau entstamme der

Erde, was durch Versuche von Gersten (1733) in

beachtenswerter Weise besttigt zu werden schien.

Doch geriethen dieselben zu Gunsten einer neuen,

sehr einfach und wissenschaftlich klingenden Theorie

wieder in unverdiente Vergessenheit. Wells arbei-

tete nmlich im Anfange dieses Jahrhunderts ber die

Verschiedenheit der Krper in Bezug auf Wrme-
ausstrahlung. Wie es oft geschieht, glaubte er durch

ein Princip das ganze Problem lsen zu knnen, in-

dem er lehrte, die bethauten Krper unterschieden

sich von den nicht bethauten dadurch , dass sie

in Folge eines grsseren Ausstrahlungsvermgens
sich weiter und zwar bis unter den Thaupunkt der

Atmosphre abkhlten. Wenn auch diese Erklrung
den Kern der Sache trifft, so sind doch schon vor

Aitken in manchen Beziehungen Zweifel an der-

selben erhoben worden, insbesondere von einigen ita-

lienischen Physikern, z. B. Fusiuieri (1831), Mel-

loni und Cantoni, welch' letzterem diese histori-

schen Notizen hauptschlich zu verdanken sind 1

).

Dass freilich der Thau Wasserdampf ist, welcher sich

auf solchen Gegenstnden niedergeschlagen hat, die

durch nchtliche Ausstrahlung abgekhlt sind, daran

zweifelt wohl Niemand mehr. Es fragt sich aber,

woher dieser Wasserdampf stamme, ob er mit dem

in der Atmosphre vorhandenen Dampfe identisch sei,

oder ob eine Mitwirkung der Bodenfeuchtigkeit noth-

wendig dazu gehre, wie man es frher mit Gersten

angenommen hatte.

Aitken beweist nun durch mehrere ganz ver-

schiedenartige Experimente, dass in der That in den

meisten Fllen die letztere Anschauung die richtigere

ist. Er legt flache Schalen ber das Gras, mit der

Hhlung nach unten
;
dieselben sind immer auf der

inneren Seite strker benetzt, wie auf der usseren;

auch die Grashalme zeigen unter den Schalen trotz

der geringeren Strahlung mehr Thau als die frei

stehenden. Er schneidet ein Stck Boden heraus, wiegt

es genau und setzt es wieder in einer Pfanne an seine

Stelle: es ist am anderen Morgen stets leichter

geworden, trotz des Thaues, der nun darauf liegt.

Er befestigt kleine blanke Metallflchen dicht auf der

Oberflche des Bodens und andere einige Zoll darber;
die ersteren bleiben trocken, die oberen bedecken sich

mit Thau; die Oberflche der Erde hat sich also nicht

unter den Thaupunkt der Luft abgekhlt. Dem ent-

sprechend zeigt ihm ein Minimumthermometer dicht

auf dem Boden im Grase oft mehrere Grade (bis zu

10 C.) mehr als das in der Hhe der Halme ange-

brachte. Daneben wird geprft, warum nackte Erde,

Kieswege, Pflaster so viel seltener und schwcher

') Eendiconti dell' Institute Lombardo
,
Vol. XIX, II.
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bethaut sind, als Gras. Es findet sich, dass dies nur

scheinbar ist, dass man Thau nur nicht an der rich-

tigen Stelle gesucht hat. Die untere Seite der

Schollen und Steine wird, sobald es thaut"
,

stets

nass sein, die obere meist trocken bleiben, wie man
sich durch Umwenden der Steine oder durch eine

ber Nacht auf den Boden gelegte Schiefertafel leicht

berzeugen kann : auch diese wird sich nur auf der

unteren Seite benetzen.

Alle diese Prfungsversuche lassen sich leicht ver-

stehen und bersehen
,
wenn man sich die Wrme-

vertheiluug berlegt, wie sie in jeder klaren Nacht

in Folge von Strahlung und Leitung eintreten muss.

Sobald die Sonne untergegangen ,
hrt die Auf-

nahme vou Wrme auf, die Erdoberflche strahlt nur

noch aus und khlt sich demgemss rasch ab. Die

Strahlung der Luft dagegen ist ganz verschwindend;
wenn ihre Temperatur doch sinkt, so geschieht es

nur durch Ableitung an den erkaltenden Boden, mit

dem sie in Berhrung steht. Dem entsprechend wird

man die Luft wrmer finden, je hher man sich von

der Oberflche erhebt; dieser Zustand ist ein stati-

sches Gleichgewicht, kann sich daher bei Windstille

im Laufe der Nacht immer intensiver ausprgen.
Ebenso aber wird man steigende Temperatur an-

treffen, je tiefer man in den Boden eindringt, weil

der Bodeu noch die Wrme des Tages zurckhlt.
Es findet daher ein Teinperaturminimum
in der strahlenden Oberflche statt.

Was folgt daraus fr den aus dem feuchten

Boden aufsteigenden Wasserdampf? Unterhalb
der strahlenden Flche wird jede Schicht, weil sie

klter ist, als die unmittelbar darunter liegende, einen

Theil des von dieser aufsteigenden Dampfes conden-

siren
,
und zwar werden feste Krper, z. B. Steine,

dies hauptschlich au ihrer Unter flche thun. I u

und ber der strahlenden Flche findet dagegen keine

Coudensation mehr statt, weil von hier ab steigende

Temperaturen eintreten, und die Luft immer mehr
und mehr Dampf aufnehmen kann.

Aus diesen Ueberlegungen Hesse sich der Erfolg
smmtlicher Versuche Aitken 's voraussagen, man
muss nur die strahlende Flche" in jedem Falle

richtig definiren. Einmal sind es die Spitzen der

Grashalme, andere Male die Oberseiten seiner Schalen,

Tafeln und Steine.

Nothwendig zur Thaubildung ist hiernach also

Strahlung, d. h. freier Himmel (sonst liegt die strah-

lende Flche in den Wolken). Nicht nothwendig aber

ist, dass die bethauten Gegenstnde bis zum Thau-

punkt der Luft gekhlt werden, sofern nur der

Bodeu feucht ist, was wohl fast immer der Fall ist.

Es folgt also aus den Aitken'schen Versuchen

das zuerst paradox klingende Resultat, dass auch in

thaureichen Nchten die Atmosphre meistens mehr

Wasserdampf vom Boden aufnimmt, als sie an ihn

abgiebt. Zweifellos ist freilich und wird auch von

Aitken nicht geleugnet, dass in manchen Fllen
Ausnahmen eintreten. Z. B. wenn zugleich Nebel

entstehen, seien es auch nur Bodennebel, wie man

sie ber feuchten Wiesen hutig findet, so ist dies

ein sicheres Zeichen, dass die ganze Luft, soweit der

Nebel reicht, unter ihren Thaupunkt gekhlt wurde,

was wiederum nur dadurch geschehen sein kann, dass

die Temperatur der Erdoberflche mindestens ebenso

weit herabgegangen ist. Ferner beobachtet man im

Winter oft bei pltzlich eintretendem Thauwetter

Reifbildung auf Mauern und anderen guten Wrme-
leitern, whrend der normale Thau und Reif, wie wir

sahen, zumeist auf schlechten Leitern sich bildet.

In diesem Falle sind die betreffenden Krper vom

vorausgegangenen Froste in ihrer ganzen Masse stark

gekhlt und leiten nun schnell genug Klte aus ihrem

Inneren an die Oberflche, um den Niederschlag be-

stndig zu erhalten.

Am Schluss seines Aufsatzes macht Aitken
schliesslich noch interessante Angaben ber eine Art

falschen Thaues. Er bemerkt, dass verschiedene

Blattarten verschieden stark bethaut werden und

findet, was brigens schon lnger bekannt war, dass

viele Pflanzen Feuchtigkeit in Form von Tropfen
auszuscheiden im Stande sind, auch wenn sie sich in

trockener Luft befinden. Diese Tropfen sind vom

eigentlichen Thau leicht an ihrer Grsse und regel-

mssigen Anordnung, je nach der Structur des Blattes,

zu unterscheiden. Doch wollen wir auf diese mehr

botanischen Versuche nicht weiter eingehen.

R. v. Hz.

Henri Becqnerel: Beziehungen zwischen Licht-

absorption und Phosphorescenz. (Comptes

renalis Tome CI, p. 1252; Tome CII, p. 106.)

Die Untersuchung der Ursachen ,
warum manche

Substanzen bei einer Temperatur uuter der des Glhens

bestimmte Strahlen absorbiren und als Phosphorescenz-
licht ausstrahlen, gehrt zu den wichtigsten Aufgaben
der Physik; und wenn es auch noch nicht mglich
ist, diese Frage allgemein zu lsen, so kann sie doch,

an einzelnen Substanzen studirt, wichtige Aufschlsse

geben. In der That haben in dieser Beziehung die

Uranverbindungen bereits zu sehr interessanten That-

sachen gefhrt.
In Bezug auf ihre optischen Eigenschaften zerfallen

die UranVerbindungen in zwei Gruppen : 1) die Urani-

verbindungen und 2) die Uranoverbindungen.
Die Uraniverbindungen sind zum grssten Theil

phosphorescirend ,
und ihr Phosphorescenzlicht ,'giebt

ein discontinuirliches Spectrum von 7 bis 8 Banden

oder Bandengruppen , die regelmssig zwischen den

Linien C und F vertheilt sind, jedoch je nach der Art

der Verbindung, nach Lage und Aussehen verschieden

sind. Dieselben Substanzen geben Absorptionsspectra,

welche aus Banden bestehen, deren Lage, Gruppi-

rung und Aussehen im Spectrum die Fortsetzung der

regelmssigen Reihe von Banden bilden, die sie durch

Phosphorescenz ausstrahlen. Die Wellenlngen all

dieser Banden, sowohl des Phosphorescenz-, wie des

Absorptionsspectrnins ein und derselben Verbindung,

zeigen folgende Gesetzmssigkeit: Die Differenz der

Zahl ihrer Schwingungen in ein und derselben Zeit
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ist nahezu constant, wenn man von einer Gruppe
zur folgenden bergeht, und der Werth dieser Diffe-

renz ndert sich wenig bei den verschiedenen Uranyl-

verbindungen.
Jeder Absorptionsstreifeu entspricht einer Gruppe

von Strahlen , welche Phosphorescenz hervorrufen.

Erregt man nun verschiedene Uraniverbindnngen

ausschliesslich durch solche Strahlen, welche den ein-

zelnen Absorptionsbanden entsprechen, so zeigt das

Spectrura des Phosphorescenzlichtes in jedem Falle

dieselben 7 oder 8 Banden, die weniger brechbar sind,

als die betreffende erregende Strahlengruppe. Die

von den Uranylverbindungen absorbirten Strahlen,

welche dem gemeinsamen Gesetze folgen, erregen also

smmtlich in diesen Krpern dieselben Lichtschwin-

gungen, deren Perioden nur verschieden sind, und

welche die unteren harmonischen der erregenden

Strahlen zu sein scheinen.

Die brigen Uraniverbiudungen (Chlorre, Sul-

phate, Phosphate u. s. w.) gaben Resultate derselben

Ordnung.
Es verdient bemerkt zu werden, dass man stets

eine oder zwei Banden trifft, welche dem Absorptions-

nnd dem Phosphorescenzspectrum gemeinsam sind.

Dies zeigt, dass in diesen Partien des Spectrums
die Substanzen Strahlen derselben Wellenlnge aus-

senden, wie die, durch welche sie erregt werden, und

dies legt den Gedanken nahe, dass die Fhigkeit ver-

schiedener Krper, unisono mit bestimmten sie treffen-

den Strahlen zu schwingen, wahrscheinlich auch die

Ursache der Absorption dieser Strahlen ist.

Die Uranoverbindungen, welche keine merkliche

Phosphorescenz zeigen, geben ein Absorptionsspectrum,

das sich von F bis ins Infraroth erstreckt. Werden

diese Verbindungen in Wasser gelst, so hat ihr Ab-

sorptionsspectrum nicht mehr denselben Charakter,

wie im krystallisirten Zustande; die Aenderung des

Spectrums deutet auf eine chemische Verbindung der

Salze mit dem Wasser hin. Aus den Bestimmungen
der Wellenlngen der Absorptionsbanden, die bis

ins Infraroth hinein fortgesetzt wurden , folgert Herr

Becquerel, dass die Absorptionsbanden der Urano-

verbindungen mit merkwrdiger Regelmssigkeit dem

Vertheilungsgesetze folgen, welches die Emissions-

banden des Phosphorescenzlichtes der Uraniverbin-

dungen zeigten, jedoch ohne dieselben relativen Inten-

sitten.

Herr Becquerel sehliesst ferner aus den vor-

stehend erwhnten Beobachtungen, dass die Uran-

verbinduugeu eine derartige moleculare Beschaffenheit

haben , dass sie auf das Licht eine auswhlende Ab-

sorption harmonischer Strahlen ausben. Gleichzeitig

strahlen gewisse Verbindungen durch Phosphorescenz
niederere harmonische Lichtstrahlen aus

,
als die ab-

sorbirten. Die Absorption scheint bei diesen Krpern
von Schwingungsbewegungen herzurhren, welche

unter dem Einflsse von einfallenden Strahlen ent-

stehen, die mit den absorbirten synchron sind.

Eine hnliche Hypothese hat Herr Lommel be-

reits im Jahre 1878 aufgestellt zur Erklrung seiner

Erfahrungen, welche mit dem Stokes'schen Gesetze

in Widerspruch sind
,
ohne aber auf die Tunkte ein-

zugehen , welche den Gegenstand der Untersuchung
des Herrn Becquerel bilden.

Aus der erwhnten Hypothese ergiebt sich als

Consequenz , dass , wenn eine bestimmte Substanz in

verschiedene Medien gebracht wird, deren inter-

moleculare Elasticitt eine verschiedene ist, die inne-

ren Schwingungsbewegungen nicht mehr dieselbe Ge-

schwindigkeit haben worden
,
und dass dann die

Absorptionsspectra wie die Phosphorescenzspcctra
verschiedene sind. Man kann sogar vorhersagen,
dass die Ursache, welche die Fortpflanzung des Lichtes

im Iunoren der verschiedenen Medien verlangsamt,
auf die Zeit der intermolecularen Bewegungsperioden
einen gleichartigen Eiufluss ausben muss

,
dass also

die Absorptions- oder Phosphorescenzbanden einer

Substanz, wenn man sie in verschiedenen Flssig-
keiten auflst, um so langsameren Bewegungen ent-

sprechen, um so mehr nach dem Roth verschoben sein

werden, je grsser die Brechungsindices der Lsungen
sind. So findet man a priori eine allgemeine

Erscheinung, die experimentell durch zahlreiche

Beobachtungen verschiedener Physiker bereits fest-

gestellt ist.

Der Einfluss der Aenderung des Brechungsindex
auf die Absorption zeigte sich in verschieden con-

centrirten Lsungen einer Substanz, die man, um den

Absorptionsbanden dasselbe Aussehen zu lassen, in

verschieden dicken Schichten untersucht hat. So war

in einer wsserigen Lsung von Didymnitrat, deren

Brechungsindex, entsprechend der Mitte des strksten

Absorptionsstreifens, n = 1,43S8 war, die mittlere

Wellenlnge dieses Streifens A = 579; in einer ver-

dnnteren Lsung hatte man n = 1,3454 und A =
574,5. Man erkennt hieraus, dass in verschieden

concentrirten Lsnngen ein und desselben Krpers in

demselben Lsungsmittel die Absorptionsbanden nicht

dieselbe Stelle im Spectrum einnehmen ,
wenn der

Brechungsindex sich mit der Concentration ndert.

Dieselben Erwgungen gelten auch fr die Kry-
stalle. In einem doppelbrechendeu Krystalle, der ein

Absorptionsspectrum giebt, haben die beiden Strahlen

verschiedenen Brechungsindex; das diesen entspre-

chende Absorptionsspectrum muss also verschieden

sein, und von diesem Gesichtspunkte aus sind alle

doppelbrechenden Krystalle dichroitiseh. In der That

ist diese Erscheinung schon von frheren Beobachtern

an einer Reihe von Krystallen wahrgenommen ,
und

Herr Becquerel hat die Zahl derselben noch ver-

mehrt.

Untersucht man diese Krystalle im plarisirten

Lichte, so sieht man, dass die Absorptionsspectra sich

mit der Orientirnng des Krystalles ndern. Bei einem

einaxigen, doppelbrechenden Krystalle, dem Scheelit

z. B., waren die mittleren Wellenlngen der Absorp-
tionsstreifen im ordinren Strahl: 593, 588,3, 585,

579, 573,5 und im extraordinren Strahl: 596, 593,

588,5, 586, 585, 579, 578, 573,5. Aelmliche Resul-

tate gaben die anderen Krystalle. Man muss daraus
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schliessen, dass in den einaxigen Krystallen das in

einer beliebigen Richtung beobachtete Absorptions-

spectrum gebildet wird durch das Uebereinanderlegen
zweier Reihen von Banden, von denen jede einer der

Hauptelasticittsaxen des Krystalles entspricht.

In den zweiaxigen Krystallen sind die Erschei-

nungen complicirter, und man mnss die Existenz von

drei Absorptionsspectren erwarten, entsprechend den

drei Elasticittsaxen.

Man sollte erwarten
, dass hnliche Aenderungen

sich in den Phosphorescenzerscheinungen dieser Kry-
stalle zeigen werden, auch das Phosphorescenzspectrum
msste ein verschiedenes im ordinren und extraordi-

nren Strahl sein. Der Versuch hat jedoch gezeigt, dass

im polarisirten Lichte die Phosphorescenzspectra der

Krystalle keine merkliche Aenderung zeigen und die-

selben zu sein scheinen, wie im gewhnlichen Lichte.

Wenn mehrere den Hauptelasticittsrichtungen der

Krystalle entsprechende Phosphorescenzspectra exi-

stiren, wie es wahrscheinlich ist, so war es nicht

mglich, sie von einander zu trennen, weil die durch

Phosphorescenz erzengten Schwingungen nicht polari-

sirt sind.

Die hier entwickelten Thatsachen erklren folgende

Erscheinung: Wenn ein Krper Schwingungen absor-

birt oder ausstrahlt, welche eigentlich harmonisch

sein mssten, so werden sie in einer Weise gestrt,
dass seine Absorptions- oder Emissionsbanden ein-

ander sich zu nhern suchen, in dem Maasse, als sie

brechbarer sind. Da nmlich bei jedem Krper der

Brechungsindex sich regelmssig in Folge der Dis-

persion ndert, uiuss jede Bande aus der theoretischen

Lage , die sie haben msste
,
verschoben werden und

um so mehr nach Roth gerckt sein, je grsser der

Brechungsindex ist. Die einander folgenden Banden

mssen daher streben, nach der brechbareren Seite

immer enger an einander zu rcken, wie dies die Be-

obachtung zeigt. Es ist mglich ,
dass eine hnliche

Ursache in Wirkung tritt bei den sich folgenden Emis-

sionslinien der glhenden Dmpfe.

Victor Jodin: Untersuchungen ber das

Chlorophyll. (Comptes rendus, T. CXI, p, 264.)

Die jngst publicirte Beobachtung des Herrn

Regnard, dass das Chlorophyll im Lichte die Kohlen-

sure zu zerlegen und Sauerstoff auszuscheiden ver-

mag, auch wenn es vom Protoplasma der Pflanzenzelle

getrennt ist (vgl. Rndsch. I, S. 84), veranlasste Herrn

Jodin, an ltere Versuche zu erinnern, die er ange-
stellt hat, um zu ermitteln, ob die Zersetzung der

Kohlensure im Lichte eine rein chemische Function

des Chlorophylls sei, was aus den Versuchen des

Herrn Regnard folgen wrde, oder ob sie mit den

physiologischen Bedingungen der Blattorgane im Zu-

sammenhange stehe.

Es wurden nach einander die physiologischen Be-

dingungen unter Wahrung der anatomischen und
chemischen Verhltnisse des Chlorophylls auf ver-

schiedene Weise alterirt und dabei die Function des

Chlorophylls beobachtet. Als erstes und einfachstes

Mittel wurde die Austrocknung versucht.

Es stellte sich heraus, dass ein einfach getrock-
netes Blatt seine Chlorophyllfunction einbsst, selbst

wenn man ihm, bevor man es dem Lichte exponirt,
sein Constitutionswasser ersetzt. Die gleiche Beob-

achtung hat Herr Boussingault gemacht, der

ausserdem noch gefunden, dass ein Blatt, welches

nach 75 stndigem Verweilen in Wasserstoff oder in

Stickstoff erstickt worden
, gleichfalls seine Chloro-

phyllfunction verloren.

Aus dem Umstnde, dass ein ausgetrocknetes, oder

ersticktes Blatt keinen Sauerstoff im Lichte ausschei-

det, darf man freilich noch nicht schliessen, dass es

seine Chlorophyllfunction vollstndig eingebsst hat.

Da nmlich diese Bltter noch athmen, also Sauerstoff

aufnehmen und Kohlensure ausscheiden, wre es

mglich, dass die Chlorophyllfunction in ihnen nur

geschwcht worden, so dass der Gaswechsel des Ath-

mungsprocesses das Uebergewicht erlangt.

Um hierber eine Entscheidung zu treffen, msste
der Versuch in der Weise gemacht werden, dass man
die Athmung des Blattes aufhob und dann das Ver-

halten des Chlorophylls im Lichte und im Dunkeln

verglich. Unter anderen Mitteln zu diesem Zwecke

wurde folgendes versucht. Grasbltter wurden in

einer verschlossenen Rhre im Sandbade erhitzt und

dadurch getdtet; ein Theil von ihnen wurde dann

im Dunkeln aufbewahrt, und ein anderer dem Lichte

exponirt. Erstere blieben unverndert; sie wechsel-

ten weder ihre Farbe, noch vernderten sie merklich

ihre Atmosphre, was sicher den Verlust der Athmungs-

fhigkeit bewies. Die im Lichte befindlichen Bltter

l aber entfrbten sich, absorbirten eine grosse Menge
Sauerstoff und producirten etwas Kohlensure. Hier-

aus schien entscheidend zu folgen, dass nach Zer-

strung der physiologischen Integritt das Licht auf

die Bltter nur in der Weise wirkt, dass es das Chloro-

phyll zerstrt und oxydirt.

Dass in diesem Versuche die photochemische Wir-

kung des Lichtes das Chlorophyll und nicht etwa

einen anderen Bestandtheil oxydirte, wurde noch da-

durch erwiesen, dass nach den damals bekannten Me-

thoden das Chlorophyll isolirt wurde, und die Lsung
desselben in Alkohol oder alkalischem Wasser im

Dunkeln unverndert blieb, im Lichte hingegen ener-

gisch Sauerstoff absorbirte und nur so viel Kohlen-

sure entwickelte, als dem zehnten Theile des Volumens

des absorbirten Sauerstoffs glich.

Herr Jodin formulirte dann seine weitere Auf-

gabe wie folgt: Da das Chlorophyll eine Substanz

ist, die ausserhalb der physiologischen Beziehungen
zum lebenden Zelleninhalt durch das Licht oxydirt

wird, bleibt zu untersuchen, welche usseren Energien
hinzutreten mssen, damit seine Function scheinbar

sich umkehre, so dass es an einem Reductionsprocesse,

der Zerlegung der Kohlensure, theilnehme.

Die ersten Versuche nach dieser Richtung bestan-

den in dem Zusammenbringen von Chlorophyll mit

einzelnen Pflanzenbestandtheilen, wie Zucker, Tannin,
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Oele u. s. w., nm den gegenseitigen Einfluss dieser

Substanzen auf ihre chemischen Functionen zu beob-

achten. Trotz vielfacher Unterbrechungen haben

diese Versuche bereits einige Resultate ergeben ,
von

denen die mit Pflanzenlen angefhrt werden.

Die Versuche von Cloez hatten ergeben, dass die

trocknenden Oele die Eigenschaft haben , Sauerstoff

zu fixiren. Diese Oxydation erfolgt spontan in der

Dunkelheit, whrend das Licht sie beschleunigt und

den Typus der dabei entstehenden, seeundren Pro-

duete zu modificiren scheint. Wenn man nun in

diese im Dunkeln leicht oxydirendeu Oele, z. B. in

Leinl, einige Tausendstel Chlorophyll giebt, modifi-

cirt man diese Eigenschaften sehr merklich. Das Oel

wird dann in der Dunkelheit fast unoxydirbar und

kann Monate lang in Berhrung mit Sauerstoff blei-

ben ,
ohne merkliche Mengen desselben zu binden.

Im Lichte hingegen behlt das Oel seine ganze Ver-

wandtschaft fr den Sauerstoff, ja diese scheint sogar

durch die Anwesenheit des Chlorophylls verstrkt

zu sein.

Herr Jodin will die vorstehenden Thatsachen

nicht gerade als Beweis gegen die Zulssigkeit der

Schlsse des Herrn Regnard hinstellen, hebt aber

hervor, dass sie bei einer Theorie der Chlorophyll-

funetion mit bercksichtigt werden mssen.

Kleinere Mittheilungen.
T. Zona : Der And romeda-Sch warm und die

Erd-Atmosphre. (Atti. Eeal. Accademia dei Lin-

cei, Rendiconti. Sei". 4, Vol. II, p. 8.)

Aus seinen Beobachtungen des Sternschnuppenfalles

vom 27. November v. J. in Palermo hat Herr Zona die

Elemente dieses Meteoritenschwarmes berechnet und

Werthe gefunden, welche mit den von Hubbard be-

rechneten Elementen des Biela'schen Kometen so gut

bereinstimmen, dass auch diese Arbeit wieder eine Be-

sttigung des Zusammenhanges dieser beiden Erschei-

nungen liefert. Herr Zona hat dann aus seinen Beob-

achtungen noch einige weitere Schlsse abgeleitet.

Aus der Winkelgeschwindigkeit der Meteore und

aus den Elementen berechnete er ihre absolute Ge-

schwindigkeit und wollte daraus die Hhe der Atmo-

sphre, oder vielmehr die Hhe des Entzndungspunktes
bestimmen. Er musste hierzu eine Annahme ber den

Widerstand machen und setzte denselben, unter der

Voraussetzung, dass der Radiationspunkt im Zenith sich

befnde, gleich der Anziehungskraft der Erde, so dass

die Meteore in der Atmosphre ihre relative Geschwin-

digkeit behalten. Die absolute Geschwindigkeit der Me-

teore war 39 km in der Secunde
,

sie holten die Erde

mit der Geschwindigkeit von 16 km in der Secunde ein.

Unter diesen Umstnden mssen die Meteore bei der

Winkelgeschwindigkeit 5 sich in der Entfernung von

176 km vom Beobachter oder in 76 km Hhe ber dem
Boden entzndet haben. Die von Herrn Ricc ge-

schtzte Winkelgeschwindigkeit war 6; danach betrug
die Entfernung vom Beobachter 147 km und die Hhe
ber der Erde 66 km. Die beiden gefundenen Hhen

der Atmosphre, 76 und 66 km, stimmen mit den aus den

DmmerungBerscheinungen abgeleiteten.
Weitere Schlsse aus den Beobachtungen wren fol-

gende: Die Meteore bewegten sich meist in gerader
Linie

; einige aber hatten eine gekrmmte Bahn
;

dies

spricht fr die feste Beschaffenheit der Meteore; die

festen, kugeligen Krper bewegten sich in geraden Linien,

die unregelmssig gestalteten in einer gekrmmten Linie.

Einige Erwgungen ber die scheinbaren Durch-

messer und die wahrscheinlichen Abstnde fhrten zu

der Annahme, dass die Meteore scheinbar sehr ber-

triebene Durchmesser zeigten, und dass in Wirklichkeit

die meisten Durchmesser gehabt haben mssen, die viel-

leicht vergleichbar sind denen eines Staubes von Bruch-

theilen von Millimetern Durchmesser.

Loewy : Neue Methode zur Bestimmung der
Refractions-Elemeute. (Compt. rend., T. Gl, p. 74.)

Fr astronomische und geodtische Messungen ist

die Kenntniss der Brechung ,
welche die Strahlen des

Sternlichtes in unserer Atmosphre erleiden, von so

grosser Wichtigkeit, dass jahrelange, mhevolle Unter-

suchungen darauf verwendet worden sind, die Grsse
dieser astronomischen Strahlenbrechung zu ermitteln.

Eine theoretische Bestimmung dieser Grsse muss ber

die Vertheilung und Dichte der Luftschichten in der

Atmosphre Annahmen machen, die in Wirklichkeit nie-

mals existiren knnen
;
die praktische Bestimmung dieser

Grsse, die gewhnlich in der Weise erfolgt, dass Stern-

paare einmal in der Nhe des Zeniths und dann zwlf

Stunden spter in ihrer unteren Culmination beobachtet

werden, ist aber mit so vielen Schwierigkeiten und

Fehlerquellen behaftet, dass eine neue und einfachere

Methode der messenden Astronomie sehr wesentliche

Dienste leisten wrde. Eine solche Methode schlgt nun

Herr Loewy vor, und es soll auch hier kurz das Prin-

cip, auf welchem dieselbe beruht, angefhrt werden.

Mittelst zweier Spiegelflchen, die in geeigneter

Weise mit einander combinirt werden, beobachtet man

gleichzeitig zwei Sterne, von denen der eine am Zenith

steht, der andere am Horizont. Der Winkelabstand,

unter welchem diese beiden Sterne im Fernrohr erschei-

nen, ist sehr gering, obwohl sie im Rume 90 von ein-

ander entfernt sind, und die Strahlenbrechung die grsste

Wirkung auf ihren Abstand ausbt. Nach drei bis vier

Stunden beobachtet man die beiden Sterne wiederum

mit Hlfe der unverndert gebliebenen Spiegelflchen,

wenn die Sterne sich ungefhr in gleicher Hhe ber

dem Horizont befinden, also in dem Moment, wo die

Strahlenbrechung den geringsten Einfluss auf ihren Ab-

stand hat. Aus der Vergleichung dieser beiden Beob-

achtungen kann man die Elemente der Refraction ableiten.

S. A. Hill: Ueber Beobachtungen des Sonnen-

Thermometers zu Lucknow. (Journal of the

Asiatic Society of Bengal Vol. LIV, Part. II, 1885, p. 23.)

Aus Beobachtungen, welche ber die Sonnenstrahlung

zu Allahabad mit einem gewhnlichen Aktinometer (einem

Maximum-Thermometer, dessen geschwrzte Kugel sich

imVacuum befindet) angestellt worden, hatte Herr Hill

im Jahre 1883 die Schlsse abgeleitet, dass das Absorp-

tionsvermgen der Atmosphre von der Spannung des

Wasserdampfes und der Menge des in ihr schwebenden

Staubes abhnge, whrend reine, trockene Luft sehr

wrmedurchlssig sei
;
dass ferner, wenn man die Schwan-

kungen des Wasserdampfes bercksichtigte, die mittlere

Wrme der Sonne in den Jahren 1876 bis 1882 eine sehr

gleichmssige, allmlige Variation zeigte, die ein Maxi-

mum im Jahre 1878 erreichte und von da allmlig

abnahm; es wurde hieraus die Vermuthung abgeleitet,

dass die Sonnenwrme eine Beziehung zu den Sonnen-

flecken habe, und sich umgekehrt verhalte
,
wie die An-

zahl der Flecke auf der Sonnenoberflche.

Nach dieser Richtung hin sich eine eingehendere

Untersuchung der Temperaturbeobachtungen zu Alla-

habad vorbehaltend, verffentlicht Herr Hill in der vor-
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stehend bezeichneten Abhandlung die Ergebnisse der

Beobachtungen zu Lucknow, welche mit einem hnlichen

Aktinometer acht Jahre lang von 8 Uhr Morgens bis

4 Uhr Nachmittags stndlich angestellt wurden. Er zog
nur diejenigen Beobachtungen in Rechnung, welche an

ganz klaren Tagen, oder au solchen, an denen die Wolken

keine grssere Ausdehnung als 2
/10 hatten, gemacht wur-

den
;
die Monate Juli und August, welche in Indien nur

sehr wenig klare Tage haben, sind ganz ausgelassen.

Herr Hill discutirt diese Beobachtungen eingehend,

bercksichtigt die verschiedenen Momente, welche auf

die beobachteten Werthe von Einfluss sein knnen, und

findet, wenn er diese Einflsse, soweit er sie rechnerisch

bestimmen kann, bercksichtigt, auch hier ein Maximum
der Sonnenstrahlung im Jahre 1878, dem Jahre des

Sonnenfleckenminimums
,

und eine folgende, allmlige
Abnahme der Sonnenstrahlung bis 1882, von da ab wieder

ein langsames Wachsen. Der Einfluss der Wasserdampf-

spannung der Atmosphre und des Staubes machte sich

in gleicher Weise geltend, wie zu Allahabad, so dass die.

hier erhaltenen Resultate im Wesentlichen besttigt wur-

den. Die Absorption der Sonnenstrahlen durch die

trockene Luft aber fand Herr Hill zu Lucknow grsser,
als er bisher angenommen ,

wenn auch lange nicht so

gross, als die Absorption des Wasserdampfes.

Uli. Ldeking: Ueber die speci fischen Gewichte,
die speeifischen Wrmen und Hydratations-
wrmen der fetten Suren und ihrer Mi-

schungen mit Wasser. (Annalen der Physik, N. F.

Bd. XXVII, S. 72.)

Die Unregelmssigkeiten ,
welche die Glieder der

Fettsurereihe in vielen ihrer physikalischen Eigenschaften

(z. B. in der Dampfdichte) zeigen ,
haben Herrn Lde-

king veranlasst, die vier unteren Glieder der genannten
Reihe hinsichtlich der Vernderungen, welche ihre Dichte

und ihre spec. Wrme beim Verdnnen der Suren mit

Wasser erleidet, sowie in Bezug auf die beim Mischen

mit Wasser stattfindende Wrmeentwickelung (resp. -bin-

duug) einer eingehenderen Untersuchung zu unterwerfen.

Die beim Mischen mit Wasser stattfindenden Aende-

rungen der Dichtigkeit sind bekanntlich am genauesten
fr den Aethylalkohol bestimmt worden

,
ohne dass sich

aus den gefundenen Zahlen ein allgemeines Gesetz ein-

geben htte. Auch fr die untersuchten Suren hat der

Verfasser kein solches Gesetz aufzustellen vermocht. Die

Dichte wurde mittelst des Pyknometers fr alle Mischun-

gen einer Sure bei derselben Temperatur bestimmt und
auf Wasser von derselben Temperatur bezogen. Es

zeigte sich ,
dass die gefundenen Zahlen s stets grsser

sind, als die unter der Annahme, dass beim Vermischen

keine Volumvernderung stattfindet, berechneten Werthe

s'. Der Quotient s/s' ist mithin stets > 1. Trgt man
die zugefgten Wassermolecle n als Abscissen ab und
zieht die entsprechenden Werthe von s/s' als Ordinaten,
so sind die Curven fr die einzelnen Suren einander

insofern hnlich
,

als eine jede nach kurzer Zeit ein

Maximum erreicht, um sich alsdann asymptotisch der

Abscissenaxe zu nhern. Das Maximum der Condensation

tritt ein beim Vermischen der Ameisensure und der

Essigsure mit 2 Mol. H2 0; der Propionsure mit 4 Mol.,

der Buttersure mit 3 Mol. H2 0.

Die Untersuchungen ber die Vernderung der spec.

Wrme mit dem Lsen der Sure in Wasser besttigten
die bereits bekannte Thatsache (Schller, Pogg. Erg. V,
116 und 192, 1871), dass die Wrmecapacitt eines Ge-

menges zweier Flssigkeiten die der Summe ihrer Be-

standteile bertrifft. Zur Bestimmung der spec. Wrme
diente die Kopp'sche Methode (Mlle r-Pfaundler

11,2, 295) mit den Verbesserungen von Bettendorf und

Wllner (Ann. Chem u. Pharm. Suppl. III). Ist c die

gefundene spec. Wrme einer bestimmten Mischung, c'

die mittlere spec. Wrme ihrer Bestandteile, so ist der

Quotient c/d fr die untersuchten vier Suren > 1.

Trgt man die den Mischungen mit Mol. Wasser ent-

sprechenden Werthe dieses Quotienten als Ordinaten ab,

whrend die Werthe von n die zugehrigen Abscissen

bilden, so besitzt jede der entstehenden Curven mehrere

Maxima und Minima. Mit Ausnahme der Essigsure,
bei welcher c/c' zuerst zu einem Minimum sinkt, steigt

jede Curve anfangs zu einem Maximum, sinkt dann schnell

zu einem Minimum ,
erreicht alsdann ein zweites Maxi-

mum, um sich endlich asymptotisch der Abscissenaxe zu

nhern. Bei der Ameisensure wird das erste Maximum
bereits nach Zusatz von V3 Mol. H2 erreicht, bei den

brigen Suren dagegen erst nach Zusatz von 1 Mol. H
2 0.

Das erste Minimum tritt bei der Essigsure nach Hinzu-

fgung von iy2 Mol. H
a O, bei den anderen Suren erst

nach Zusatz von 2 Mol. H
2

ein. Die grssten Ab-

weichungen zwischen den beobachteten und den berech-

neten Werthen zeigen sich bei um so geringeren Wasser-

zustzen, je kleiner das Moleculargewicht der Sure ist.

Berechnet man nach dem von Thomsen bei den Salz-

lsungen angewandten Verfahren die Differenz zwischen

der Molecularwrme der verdnnten Suren und der Mole-

cularwrme des in ihnen enthaltenen Wassers, so ist der

Werth dieser Differenzen am grssten fr die Sure mit

dem grssten Moleculargewicht. Bei der Ameisensure

sinkt der Werth der Differenz mit zunehmendem Wasser-

gehalt, bei den brigen Suren dagegen steigt er mit

der Zunahme desselben.

Die Bestimmung der Hydratationswrme der Suren

erfolpte durch directe Mischung derselben mit Wasser

innerhalb des Calorimeters. Nur bei der Ameisensure

wurde bei der Bildung der ersten Hydrate eine Wrme-
entwickelung beobachtet, bei den brigen Suren findet

nach Zusatz der ersten Wassermengen eine Wrme-
absorption statt, die um so grsser ist, ein je hheres

Moleculargewicht die betreffende Sure besitzt. Das

erste Maximum der Wrmeentwickelung findet bei der

Ameisensure statt, wenn sich dieselbe mit l'/2 Mol. H2

vereinigt. Die Wrmeentwickelung nimmt alsdann ab,

bis sie negativ wird
,
wenn die Ameisensure sich mit

20 Mol. H2 vereinigt. Bei den brigen Suren findet

das Maximum der Wrmeabsorption statt, wenn sich die-

selben mit 3 Mol. Wasser vereinigen, dann nimmt die

Wrmeabsorption ab und geht endlich in eine Wrme-
entwickelung ber: fr die Essigsure und die Propion-

sure bei der Vereinigung mit 20 Mol. H2 0, fr die

Buttersure bei der Vereinigung mit 40 Mol. H2 0. Nach

Thomsen (Thermochem. Untersuchungen III, 79) wird

die meiste Wrme absorbirt, wenn 1 Mol. Essigsure sich

mit 1,5 Mol. H2 vereinigt; eine Wrmeentwickelung
tritt dagegen bereits ein, wenn 1 Mol. C

2
H4 2 mit mehr

als 8 Mol. H2 gemischt wird; die Wrmeentwickelung
nimmt dann regelmssig mit der Wassermenge zu und

betrgt fr 200 Mol. Wasser 375 Cal.

Die Wrmeabsorption beim Zusatz der ersten Wasser-

menn-e zu den drei genannten Suren scheint darauf

hinzudeuten, dass dieselben im flssigen Zustande aus

m Mol. Cm 2n 2 bestehen, deren Dissociation von einer

Wrmeabsorption begleitet ist. Bttger.

Alois Zott: Ueber die relative Permeabilitt
verschiedener Diaphragmen und deren
Verwendbarkeit als dialytische Scheide-
wnde. (Annalen der Physik N. F. Band XXVII,

S. 229.)

Ueber die Verwendbarkeit verschiedener Scheide-

wnde bei ! Diffusionsversuchen und ber die Gesetz-
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mssigkeiten, welche sich bei der Diffusion einfacher oder

gemischter Lsungen zeigen, hat Herr Zott in der

Mnchener Technischen Hochschule eine grosse Zahl

von Versuchen augestellt, welche einige allgemein
interessante Details ergeben haben, die hier kurz

angefhrt werden sollen. Die Versuche erstreckten

sich auf Marmor, Sandstein, Thonzellen, Ahorn- und

Fichtenholz, Kork, Kohle, Kautschuk, Asbest, Papier-
mache, Pergamentpapier, Schweinsblase und Goldschlger-
hutchen, und ergaben, dass das brauchbarste Diaphragma
zur dialytischen Trennung das Goldschlgerhutchen
ist, und dass alle Erscheinungen der Diffusion in er-

hhtem Maasse auftreten, wenn die Diaphragmen vorher
unter der Luftpumpe ihres Luftgehaltes beraubt worden.

Nach vorhergegangener Evacuirung fand Endosmose
auch bei solchen Diaphragmen statt, welche vorher eine

Volumvergrsserung der inneren Flssigkeit nicht zeig-
ten. Selbst laugsam diffundirende Stoffe, die sogenannten
Colloide, knnen eine bedeutende Eudosmose herbeifhren.

Lsungsgemische, welche zwei verschiedene Stoffe

enthalten
, knnen auf dem Dialysator um so leichter

und vollstndiger getrennt werden, je weiter die rela-

tiven Diffusionsgeschwindigkeiten aus einander liegen.
Diese Trennung wird um so rascher bewerkstelligt, je
fter das ussere Wasser erneuert wird.

August Bhm : DiealtenGletscherderEnnsund
Steyr. Mit zwei Tafeln. (Sonderabdruck aus dem
Jahrbuche d. k. k. geol. Reichsanstalt 1885, 35. Band,
3. Heft.)

Herrn Bhm's Untersuchungen ber die eiszeitliche

Gletscherentfaltung in den Thalgebieten der Enns und

.Steyr schliessen sich an die monographischen Arbeiten
von Simony, v. Mojsisovicz, Penck, Bayberger
und Brckner an. Nach einer orographischen Orien-

tirung giebt der Verfasser einen historischen Ueber-
blick der bisherigen Nachrichten ber Glacialspuren im
Gebiete der Nordalpen stlich der Salzach und beschreibt
in den folgenden zwei Abschnitten die Ausdehnung des
alten Enns- und Steyr-Gletschers etc.

Besonders mchten wir hier auf die Errterung hin-

weisen, welche der schon vielfach besprochenen That-
sache gewidmet ist, dass nmlich aus der Zeit der grssten
Vergletscherung keine Oberflchenmornen vorhanden
sind. Herr Bhm schreibt den Mangel solcher Stirn-

und Seitenmornen der nachherigen Erosion zu, welche

dieselben, der Erosion und Abwaschung aus mancherlei
Grnden in hherem Grade als die Grundmorneu ver-

fallend, ganz vernichtet habe, misst dies also nicht dem
Umstnde allein bei, dass zur Zeit der grssten Ver-

gletscherung kaum Schutt und blockspendende Felsen
ber das Eis hervorragten.

Unter den allgemeineren Gesichtspunkten, zu welchen
diese Studie auch fhrte, sei vor Allem erwhnt, dass

sie das schon von Herrn Simony hervorgehobene Factum

besttigt, dass die eiszeitliche Vergletscherung im Osten
nicht jene Dimensionen erreicht hat, zu denen sie in den
Schweizer Bergen gedieh. Simony schon schrieb das-

selbe der geringeren Erhebung des Gebirges im Osten
zu. Die ehemalige Eisbedeckung erscheint eben, wie
Bhm geltend macht, lediglich als eine Potenzirung
der heutigen Eisbedeckung; wo sie heute gering ist, war
sie auch ehedem relativ gering.

Bezglich der Erosion und Accumulatiou eines Flusses

kommtBhm auf theoretischem Wege unter anderem zum
selben Resultate, wie Penck durch die Beobachtung, dass

nmlich eine jede Thalaufschttuug durch eine Klte-

periode veranlasst ist.

Ausfhrlich werden in den letzten zwei Abschnitten
die Wirkungen der Glacialerosion durchsprochen. So

erkennt Bhm in den Karen (Botner, Cirques etc.), wo-
mit der Aelpler die hochgelegenen, muldenfrmigen Thal-

euden und die trogfrmigen Nischen an den Kamm-
gehugen seiner Berge bezeichnet, eine Folge der

aushhlenden, ausschleifenden Wirkung der alten Glet-

scher und belegt unter anderem diese Anschauung, welche
auch schon von Penck vertreten wurde, dadurch, dass

die Kare nicht allein nur in alten Gletschergebieten vor-

kommen, sondern dass sie berhaupt in nicht ver-

gletschert gewesenen Gebieten fehlen, ferner dadurch,
dass sie nie in einer tieferen Hhenlage vorkommen, als

jeue ist, in welcher sich die eiszeitliche Schneelinie be-

fand, dass sie also auf das Nhrgebiet der Gletscher, die

Firnregion, beschrnkt sind. So bezeichnet Bhm die

Kare und die Hochseen als die orographischen Leit-

fossilien" der alten Gletscher, wenn auch manche solche

Seen allerdings ihre Existenz einer Abdmmung durch

Sehuttkegel etc. verdanken. Auch bezglich der Rand-
seen (Thalseen) im Vorlande der Alpen und der durch Ver-

sumpfung aus denselben hervorgegangenen Torfmoore ver-

tritt Bhm die Ansicht, dass sie durch Glacialerosion, und
zwar im aufgehuften Glacialschotter, gebildet worden sind.

Endlieh bespricht Bhm die AnsichtenHeim's ber
Glacialerosion und kommt unter anderem zu folgenden
Resultaten: Fr die Entstehung der Grundmornen der

grossen eiszeitlichen Gletscher lieferten die Oberflchen-
mornen so gut wie gar keinen Beitrag; der vor jeder

Vergletscherung bereitliegende Verwitterungsschutt reicht

lange nicht aus, die grosse Mchtigkeit der alten Mo-
rnen zu erklren. Es ist also anzunehmen, dass der

Gletscher seine Grundmorne zum grossen Theil sich

selbst geschaffen, indem er den anstehenden Felsgruud
erodirte. F. Kinkelin.

N. Zuntz und J. Geppert: Ueber die Natur der
normalen Athemreize und den Ort ihrer

Wirkung. (Pflger 's Archiv f. d. ges. Physiologie

Bd. XXXVIII, S. 337.)

Man betrachtet heute allgemein den Gasgehalt des

arteriellen Blutes als den Regulator der Athembewegun-
gen und nimmt an, dass die Blutgase direct die nervsen

Centralapparate der Athmung erregen. In einer vor-

lufigen kurzen Mittheilung weisen nun die Verfasser

durch einen einfachen Versuch nach, dass der Gasgehalt
allein zur Erklrung der Athembewegungen nicht in allen

Fllen ausreiche. Sie entnahmen einem Hunde arterielles

Blut einmal whrend der Arbeit, dann whrend der Ruhe
und fanden das Blut whrend der Arbeit reicher an

Sauerstoff und rmer an Kohlensure als in der Ruhe.

Die bedeutend gesteigerte Athmung whrend der Arbeit

kann somit durch die Blutgase nicht erklrt werden,
denn als Athmungsreiz kann nur entweder verminderter

Sauerstoff- oder vermehrter Kohlensuregehalt wirken.

Eine Discussion der verschiedenen Mglichkeiteu,
die mitgetheilte Beobachtung zu erklren, fhrte die Ver-

fasser zu folgenden Schlssen: 1) Die Regulation der

Athmung wird im Wesentlichen durch die Beschaffenheit

und Menge des in die nervsen Centra eintretenden

Blutes vermittelt. 2) Ausser dem Sauerstoff- und Kohlen-

suregehalte des Blutes wirkt noch ein unbekannter,

namentlich durch die Muskelthtigkeit in grsseren Men-

gen sich bildender Stoff, welcher auch bei Gegenwart
berschssigen Sauerstoffs eine Zeit lang wirksam bleibt.

C.A.Weber: Ueber den Einfluss hherer Tem-

peraturen auf die Fhigkeit des Holzes,
den Transpirationsstrom zu leiten. (Berichte

der deutschen botan. Gesellsch. Bd. III, S. 345.)

In welcher Weise willkrlich hervorgerufene Ver-

nderungen des Holzes seine Fhigkeit, das Wasser zu
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leiten, beeinflussen, suchte Herr Weber durch Einwir-

kung von hheren, ber 100 liegenden Temperaturen
zunchst auf abgeschnittene, dann auf nicht abgeschnit-

tene Zweige festzustellen. Von hherem Interesse sind

die Versuche der letzteren Gruppe, welche in der Weise

ausgefhrt wurden, dass normale, reich bebltterte, dnne

Zweige von im Freien stehenden Bumen und Struchern

an einer passenden Stelle 3 bis 4 cm breit entrindet und

erhitzt wurden. Die Erhitzung erfolgte anfangs mit einer

Kerzenflamme, spter mit erhitzter Luft in einem ber

die Stelle geschobenen Kasten
,

in dessen Innerem die

Temperatur gemessen werden konnte. Das Erhitzen

wurde gewhnlich 10 bis 20 Minuten fortgesetzt, die ent-

rindete Stelle mit einem luft- und wasserdichten Ver-

bnde versehen und das Verhalten des Zweiges beob-

achtet. Die allgemeinen Resultate dieser Versuche waren

die folgenden :

1) Durch starkes Erhitzen wird die Leitungsfhig-
keit des Holzes lebhaft transpirirender Sprosse, welche

im Zusammenhang mit der Mutterpflanze geblieben sind,

zunchst nicht verndert, wofern die Erhitzung nicht

bis zur Verkohlung des grsseren Theiles des Quer-

schnittes getrieben wird, sondern hchstens bis zur ober-

flchlichen Brunung des Holzkrpers. 2) Nach lngerer
oder krzerer Zeit tritt ein Welken des ber der Opera-

tiousstelle befindlichen Zweiges ein, welches mit einem

gnzlichen Zugrundegehen desselben endet. 3) Durch

Verkleinerung der Blattflche kann weder dem Welken

noch dem Zugrundegehen des Sprosses Einhalt gethan

werden. 4) Unterhalb der Operationsstelle abgeschnittene

Zweige werden in Wasser nicht wieder frisch, selbst

wenn man das Wasser unter Druck einzupressen ver-

sucht, 5) Schneidet man Bltter, die zu welken beginnen,

und ganze Sprosse oberhalb der Operationsstelle ab
,

so

knnen sie in Wasser wieder turgescent werden. 6) In

den zu Grunde gegangenen Zweigen hat das nicht ge-

tdtete Holz, welches an das getdtete grenzt, eine Ver-

nderung erlitten, welche darin besteht, dass sich in

den Hohlrumen der Gefsse und Trache'iden gummi-

artige Substanz gebildet hat, zu der sich noch oft Thyllen

gesellen. Die hierdurch herbeigefhrten Verstopfungen

sind oft so betrchtlich, dass sich Wasser selbst unter

Anwendung bedeutender Druckkrfte nicht mehr durch

den Stengel pressen lsst.

Dass das Welken der Bltter nicht sofort, sondern

erst nach einiger Zeit eintritt, ist Herrn Weber Beweis

dafr, dass nicht die Hitze an sich das Zugrundegehen
der Zweige veranlasse

,
sondern die durch die Hitze

herbeigefhrte Ausscheidung von Gummi in die Hohl-

rume der Gefsse und die dadurch herbeigefhrte Ver-

stopfung derselben. Dieser Umstand und die von ihm

nachgewiesene Thatsache, dass Gummisubstanz innerhalb

der Zellwnde auftritt, lange bevor an ein Welken der

Versuchszweige zu denken ist, betrachtet Herr Weber
als wichtige Argumente gegen die Imbibitionstheorie.

M. H. Jonlie: Fixirung des Stickstoffs im culti-

virten Boden. (Annales agronomique, Tome XII, 1886,

p. &)
Die Abhandlung des Herrn Berthelot ber die

Fixirung des freien atmosphrischen Stickstoffs durch

thonhaltigen Boden (Rndsch. I, 3. 10) veranlasste Herrn

Joulie hnliche Beobachtungen mitzutheilen, die er im

Verlaufe mehrjhriger Vegetationsversuche gemacht hat,

Die Versuche wurden in glsernen Blumentpfen an-

gestellt, die am Boden vier Seitenspalten bis 3 cm vom
Boden hatten und mit 500 g gesiebter Glasstckchen und

darber mit 1500g Erde gefllt waren; die Erde war

mit 150 ccm Wasser angefeuchtet und mit verschiedenen

Dngstoffen versetzt. Der Topf stand in einem Glas-

behlter
,
der 5 bis 6 cm hoch war und mit destillirtem

Wasser gefllt wurde, welches durch Capillaritt in den

Glasstcken zum Boden aufstieg; die Luft hatte durch

den oberen Theil der Seitenspalten reichlich Zutritt zur

Erde.

Die ersten Versuche (1883) waren mit einer thonig-

kieseligen Erde gemacht, die theils ohne Zusatz, theils

mit Zusatz von einzelnen Mineralstoffen, mit verschie-

denen stickstoffhaltigen Dngern versetzt waren. Zu-

erst wurden die Tpfe gleichmssig mit je sechs gekeim-
ten Samen von Buchweizen best; nach der Ernte am
6. September wurden die Tpfe am 15. September mit

Raygras und Klee bepflanzt; im Mrz 1884, hierauf im

Juni und August wurde Gras und Klee geschnitten, und

nun die Erden, welche vor dem Versuch analysirt worden

waren, auf ihren Stickstoffgehalt untersucht. Die Summe
der ursprnglich enthaltenen und der durch die Dn-
gung zugefhrten Stickstofi'mengen, minus der in der

Ernte und dem Boden vorgefundenen, ergab nun unter den

12 Versuchsreihen bei 11 einen Gewinn des Bodens an

Stickstoff, und einen Verlust nur in einer Versuchsreihe.

Im Jahre 1884 wurde eine gleiche Versuchsreihe mit

Sand von Fontainebleau angestellt, welcher keinen Thon

euthlt; das Resultat war ein dem vorstehenden ent-

sprechendes; unter 10 Versuchsreihen wurde in 9 ein

Gewinn, also eine Fixirung von freiem Stickstoff und nur

in einem ein Verlust an Stickstoff constatirt.

In Betreff der Ursache dieser Stickstoffbindung will

Herr Joulie die von Herrn Berthelot behauptete

Mitwirkung von Mikroben nicht leugnen ,
doch ist die

Bedeutung des Thons bei diesem Vorgange durch die

zweite Versuchsreihe wesentlich erschttert. Der Mit-

wirkung der Vegetation glaubt aber Herr Joulie keine

sehr wesentliche Rolle bei dieser Bindung des Stickstoffs

zuschreiben zu drfen, obwohl a priori nicht anzunehmen

sei, dass die lebende Pflanze nicht dieselben chemischen

Verbindungen erzeugen knne wie die Mikroben. Aber

die gefundenen Zahlen lehrten, dass der Topf, welcher

den grsBten Ernteertrag geliefert, nur 0,551 g fixirten

Stickstoff ergeben, whrend die Ernte, welche den hch-
sten Zuwachs an Stickstoff gegeben , 0,865 g ,

bedeutend

geringer gewesen ;
weiter ergab z. B. eine Ernte von

12,8 g sogar einen Stickstoffverlust, whrend eine Ernte

von 8,8 g einen Gewinn von 0,216 g Stickstoff gegeben.
Viel wichtiger als die Entwickelung der Vegetation

scheint, nach den Versuchen, fr die Fixirung des Stick-

stoffs die Zusammensetzung des Bodens und des Dngers
zu sein. Whrend z. B. Natronsalpeter die Ernte be-

deutend steigerte, vermehrte er den Stickstofl'gewinn

gar nicht, Kalk hingegen hatte eine sehr bedeutende Stei-

gerung des Stickstoffgewinnes zur Folge. Stallmist und

trockenes Blut verminderten die Fixirung von freiem

Sticksto und machten sie zuweilen negativ. Sehr merk-

wrdig ist, dass die Fixirung des Stickstoffs sehr be-

deutend abnahm, wenn dem Mineraldnger die Phosphor-
sure oder das Kali fehlte.

Im Ganzen hlt Herr Joulie auf Grund seiner Beob-

achtungen die Fixirung des freien Stickstoffs durch den

cultivirten Boden fr eine physiologische Erscheinung,

die zum Theil von Mikroben herrhrt, bei der aber eine

Mitwirkung der lebenden Pflanze nicht absolut geleugnet
werden kann. Jedenfalls sind noch weitere eingehende
Versuche erforderlich, bevor man den Grund dieses wich-

tigen Vorganges genau feststellen kann.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunechweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Daniel Kirkwood: Der Komet von 18Gb' und
die Meteore des 14. November. (Proceedings

of the American Philosophical Society Vol. XXII, Part IV,

p. 424.)

Von dem ersten Kometen des Jahres 1866 sind

jngst mehrere wahrscheinliche, alte Erscheinungen

aufgefunden worden, und gleichzeitig konnten mit

diesem Kometen ausser den bereits bekannten, noch

mehrere andere historisch erwhnte, auffallende Stern-

schnuppenflle in Verbindung gebracht werden; es

hat sich ferner besttigt, dass nicht ein Meteoriten-

Schwarm, sondern drei getrennte Schwrme existiren,

die sich smmtlich in der Bahn dieses von Tempel
entdeckten Kometen bewegen. Hierdurch ist eine

Reihe von Daten zum Studium der Structur und der

Geschichte dieses interessanten Gliedes unseres Sonnen-

systems geliefert worden, welche eine neue Discussion

der bis jetzt bekannten Thatsachen ber den Ursprung
und die Geschichte der Meteoriten vom 14. November

rechtfertigen.

Bekanntlich wurde am 19. December 18G5 ein

kleiner Komet von Herrn Tempel in Marseille ent-

deckt, der bis zum nchsten Februar beobachtet wurde,
und obgleich er nur ein unscheinbares Object geblie-

ben, wegen seiner Beziehungen zur Erde und zum
Uranus eine hohe Bedeutung erlangte. Seine Bahn
wurde von Herrn Oppolzer berechnet und seine Um-
laufszeit = 33,176 Jahren gefunden; sptere Berech-

nungen gaben als wahrscheinlicheren Werth 33,28
Jahre. Der Komet war aber bei seiner Erscheinung
1865 bis 18G6 viel kleiner als bei allen frheren beob-

achteten Erscheinungen, was auf eine allmlige Auf-

lsung hindeutete. Es sind Kometen erwhnt aus

den Jahren 1733, 1699 und 1399, deren Daten mit

denen des T ein pel' sehen Kometen bereinstimmen;
doch sind diese Erscheinungen zweifelhaft. 1866

behauptete Herr Newton, dass der Tempel' sehe

Komet eine Wiedererscheinung desjenigen ist, der am
26. August 1366 in China entdeckt worden, und der

am 1 3. October durch sein Perihel gegangen ;
diese Iden-

titt wird jetzt allgemein angenommen. Das Inter-

vall zwischen diesen beiden Durchgngen betrgt

499,3 Jahre oder 15 mal 33,28 Jahre. Der Komet

von 1266 mag eine Wiederkehr desselben Krpers
gewesen sein; der am 29. September 1133 in China

gesehene Komet war sehr wahrscheinlich der T ein p er-

sehe. Die Zeit zwischen 1133 und 1366 entspricht

sieben Perioden von 33,28 Jahren. Der Komet, wel-

cher im Januar 868 in China und in Europa gesehen

worden, wird gleichfalls als eine frhere Erscheinung
des Tempel'schen Kometen betrachtet; das Intervall

zwischen 868 und 1366 ist gleich 15 Perioden von

33,28 Jahren. Im Jahre 69 ist zwischen April und

December ein Komet gesehen worden ;
das Intervall

von 69 bis 868 ist gleich 24 Perioden von 33,28

Jahren. Weitere sieben Perioden rckwrts im Jahre

165 v. Chr.; dann neun Perioden weiter im Jahre

465 v. Chr. und endlich zwei Perioden noch weiter

rckwrts im Jahre 531 v. Chr. wurden Kometen

beobachtet. Die ganze Geschichte dieses Kometen

umfasst somit 2396 Jahre oder 72 Perioden von

33,28 Jahren.

Die Bahn des Tempel'schen Kometen schneidet

die Erdbahn ungefhr bei seinem Perihel und die

Uranusbahn bei seinem Aphel. Die Entdeckung, dass

er zu den Sternschnuppen des 14. November (den aus
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dem Sternbilde des Lwen ausstrahlenden Leonideu)

in naher Beziehung steht, und die Thatsache, dass

einer der kleineren Schwrme dieser Leoniden dem-

nchst wiederkehren wird, verleiht dem neuen Stu-

dium dieser Erscheinungen besonderes Interesse.

Die grossen Sternschnuppen -Flle des 14. No-

vember von 1866 und 1833 hat Herr Newton bis

zum Jahre 902 rckwrts verfolgt. Er wies nach,

dass ihre Periode entweder 180 Tage, oder 185 Tage,

355 Tage, 377 Tage oder 33,25 Jahre betragen msse,
und von Herrn Adams ist der Nachweis gefhrt, dass

die wirkliche Periode 33,25 Jahre betrage. Der Ko-

met ging am 11. Januar 1866 durch sein Perihel.

Der Sternschnuppenfall, der von dem Hauptschwarme
A herrhrt, wurde in Europa am 14. November 1866

beobachtet, und die Erscheinung wiederholte sich mit

abnehmender Strke in den Jahren 1867, 1868 nnd

1869. Der dichteste Theil des Schwarmes war durch

seinen absteigenden Knoten am 13. November 1833

und bei der Wiederkehr anfangs 1867 gegangen oder

etwa ein Jahr, nachdem der Komet denselben Punkt

passirt. Der hieraus sich ergebende Schluss, dass der

Tempel 'sehe Komet und der grosse Meteoriten-

schwarm von 1S33 sich in derselben Bahn bewegen,
und dass letzterer von ersterein abstamme

,
wurde

fast gleichzeitig von Peters, Leverrier und Schia-

parelli abgeleitet.

HerrKirkwood hat schon 1875 darauf aufmerk-

sam gemacht, dass mehrere von Humboldt und

Quetelet angefhrte Sternschnuppenflle ihrem

Datum nach zu dem Novemberschwarme gehren und

somit auf eine zweite Gruppe B hinweisen, die sich

in derselben Bahn bewegt. Die betreffenden Erschei-

nungen sind: 28. September 288; 21. October 855,

856; 9. November 1787; 12. November 1818, 1820,

1822, 1823; 13. November 1852. Am besten beob-

achtet sind die von 288 und 1787; das Intervall be-

trgt 44 Perioden von 33,31 Jahren. 17 Perioden

fhren auf das Jahr 855. Eine Periode nach 1787,86

giebt 1821 (die Mitte der Reihe 1818 bis 1823); eine

weitere Periode fhrt auf 1854, deren Beginn von

Herrn Kirkwood im Jahre 1852 beobachtet worden.

Die nchste Erscheinung fllt auf 13. bis 15. No-

vember 1887 und wird vielleicht schon 1886 be-

ginnen.

Der dritte Schwrm C ist weniger beobachtet,

wahrscheinlich ist er weniger ausgedehnt und weniger
dicht. Die Daten, an denen er beobachtet worden,

sind: 23. October 585; 7. November 1582; 8. No-

vember 1813; 13. November 1846, 1847, 1849; 14.

November 1879, 1880. Der schnste Sternschnuppen-
l'all unter diesen war der von 1813. Die Intervalle

der einzelnen Erscheinungen entsprechen einfachen

oder vielfachen Perioden von 33,19 Jahren.

Die respectiven Perioden des Kometen und der

Meteoritensehwrme sind also folgende: Tempel's
Komet = 33,28 Jahre. Gruppe A = 33,25 Jahre;

Gruppe B = 33,31 Jahre; Gruppe C= 33,19 Jahre.

Whrend der letzten 500 Jahre scheint die Periode

der Gruppe A etwas grsser als 33,25 Jahre gewesen

zu sein. Der Sternschnuppeni von 1366 war gleich-

zeitig oder fast gleichzeitig mit der Erscheinung des

Kometen, und die vollstndige Trennung dieses Hau-

fens von der ursprnglichen Masse mag zu dieser Zeit

erfolgt sein. Der Komet von 1866 war dem blossen

Auge unsichtbar, der von 1366 unter hnlichen Be-

dingungen ein sehr schnes Object; man darf daher

schliessen, dass seine Grsse in den letzten 500 Jahren

bedeutend abgenommen hat. Vielleicht ist seine weni-

ger sichtbare Grsse eine Folge der Trennung in

jener Zeit.

Nachstehende Tabelle ermglicht die Vergleichung
der Elemente des Kometen mit denen der Haupt-
Meteoriten -Gruppe :

November- Tempel's
Meteore Komet

Periheldurchgang (T) . . Nov. 10, 1806 Jan. 11, 1866

Lnge des Perihels (n) . . . 56 26' 60 28'

Lnge d. aufsteig. Knotens (12) 231 28 231 26

Neigung () 17 44 17 18

Perihelabstand (q) 0,9878 0,9765
Excentricitt (e) 0,9046 0,9054
Halbe grosse Axe (a) . . . . 10,3400 10,3210
Periode 33,25 Jahre 33,176 Jahre

Bewegung rcklufig rcklufig
Die Bahn des Tempel' sehen Kometen und der

mit ihm verbundenen Meteore ist in der beistehenden

Figur dargestellt, wo die relativen Orte der Meteor-

Krnet

schwrme der Epoche des Periheldurchganges des

Kometen im Jahre 1866 entsprechen.

Die nchste Wiederkehr dieser verschiedenen

Krper ist in folgenden Zeiten zu erwarten: Tempel's
Komet 1899; die Gruppe yl 1899 bis 1901; die Gruppe
B 1886 bis 1889; die Gruppe C 1912 bis 1915.

Die Bahn dieses Kometen und seiner Meteore ist

ein Bindeglied zwischen den Bahnen der Erde und

des Uranus
;

das Perihel liegt unmittelbar in der

ersteren und das Aphel gerade ausserhalb der letzteren.
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Alle Massen, die sich in ihr bewegen, knnen betrcht-

liche Strungen durch Uranus und die Erde erfahren;

aber jeder Meteorschwarm ist jetzt schon zu aus-

gedehnt ,
um als Ganzes zu sehr gestrt zu werden.

Herr K irk wood hat anderwrts gezeigt, dass uui

549 v.Chr. gerade vor dem ersten berichteten (wahr-

scheinlichen) Erscheinen von Tempel' s Komet dieser

Krper und Uranus einander verhltuissmssig nahe

waren.

M. Gouy: Ueber die Diffraction des Lichtes

im Schatten eines Schirmes mit ge-
radem Rande. (Comptes rendus T. XCVI, p. 607.

T. XCVJ1I, p. 1573.)

M. Wien: Untersuchungen ber die bei der

Beugung des Lichtes auftretenden Ab-

sorptionserscheinungen. (Inauguraldiss. 1886

und Sitzungsbcr. d. Berl. Akad. Juli 1885.)

W. Knig: Ueber Gouy'sche Beugungs-
erscheinungen. (Tagebl. d. Naturforscherversamni-

lung in Strassburg 1885, p. 178.)

Schon 1883 erschien Herrn Gouy's Mittheilung

ber seine interessanten Versuche, betreffend die Beu-

gung am Rande eines undmxhsichtigen Schirmes, der

im Focus einer Linse oder eines Hohlspiegels steht.

Der von der Schattenseite mit einem Mikroskope be-

trachtete Rand erscheint als eine helle, leuchtende

Linie, welche noch bei einem Beugungswinkel von

160 sichtbar ist. Die Intensitt des gebeugten

Lichtes nimmt mit der Reflexionsfhigkeit der beu-

genden Substanz zu, whrend das Licht selbst je nach

der Substanz des Schirmes mehr oder weniger ge-
frbt erscheint. Diese Frbung geht Hand in Hand
mit einer Polarisation des Lichtes und beide nehmen

mit der Grsse des Beugungswinkels zu. Die Polari-

sation ist stets parallel zum Rande. Bei gut polirtem

Schirme ist selbst bei starker Beleuchtung und bei

den verschiedensten Metallen das gebeugte Licht durch

einen Nicol bis auf V2000 seiner Intensitt ausgelscht.

Der nicht ausgelschte Lichtantheil ist stets weiss,

so dass die Frbung von den parallel zum Rande po-

larisirten, gebeugten Strahlen herrhrt. Ist das ein-

fallende Licht geradlinig polarisirt, sei es parallel oder

senkrecht zum Rande, so ist das gebeugte Licht in

gleicher Richtung polarisirt; bei anderer Richtung

jedoch zeigt sich das letztere circular oder elliptisch

polarisirt, wobei die senkrecht zum Rande polarisirten

Strahlen bei grosser Neigung im Maximum etwa 1

/i

Wellenlnge voreilen.

Diese von Herrn Gouy angestellten Experimente
wurden von den Herren Knig und Wien vollstn-

dig besttigt. Letzterer verfolgte messend das Vor-

herrschen der einen Componente des natrlich ein-

fallenden Lichtes im gebeugten besonders beim Stahl,

welches keine Frbung aufweist, nach zweierlei Me-

thoden. Erstens benutzte er natrliches Licht, und

erzeugte durch einen Kalkspath, dessen Hauptschnitt

rechtwinkelig zum Rande stand, zwei neben einander

liegende, entgegengesetzt polarisirte Bilder, welche

durch Drehen eines Nicols auf gleiche Helligkeit ge-

bracht wurden. Zweitens Hess er linear polarisirtes

Licht unter dem Azimuth von 45 auf den Rand fallen

und maass die durch das Vorherrschen der einen

Componente verursachte Drehung der Polarisatious-

ebene im gebeugten Lichte. Beide Messmethoden

lieferten dieselben Resultate auch bei anderen Me-

tallen, welche wegen der Frbung schwieriger zu be-

handeln waren. Die durch einen Babin et' scheu

Compeusator gemessene Phasendifferenz betrug bei

Platin fr den Beugungswinkel 21 Null, fr 34 eine

Vi Wellenlnge.
Was uns bei diesen Gouy'schen Beugungserschei-

uungen am meisten interessirt, ist jedenfalls die dabei

auftretende Frbung, welche nach Herrn Gouy ab-

hngt von Form und Material der Schneide. Darum
ist auch der zweite Theil der Wien'schen Unter-

suchung, in welchem die Frbung in engen Zusammen-

hang mit der Absorption der beugenden Substanzen

gebracht wird, fr uns der wichtigere. Was die

Farben selbst anlangt, so nimmt ihre Sttigung
merklich ab, wenn die Dicke des Schirmes von einer

gewissen Grenze an verringert wird, bis schliess-

lich nur weisses Licht auftritt. Sobald dies der Fall

ist, lassen die Metalle das Licht direct durch. Das-

selbe kann auch beobachtet werden, wenn die farbeu-

zeigenden Metalle auf solchen niedergeschlagen wer-

den, welche die Farben nicht geben. Dahin gehren
Stahl, Platin und Eisen. Sowie das untere Metall

nicht mehr hindurchschimmert, tritt die Frbung ein.

Es wurde Silber auf Platin, Gold auf Eisen nieder-

geschlagen. Es gelang keinem der drei Beobachter,

eine Frbung oder Polarisation an galvanisch auf

Glas niedergeschlagenen Schichten oder an durch-

sichtigen Substanzen zu erhalten.

Whrend Herr Knig die Unterschiede der

Farbentne als gar nicht
, zum mindesten als gering

vorhanden hinstellt und angiebt, dass sich die auf-

tretenden Farben berhaupt nur zwischen gelblichen

und brunlichen Nuancen durch Orange bis Roth be-

wegen, constatirt Herr Wien, dass die Beugungs-
farben complementr zu den von dnnen Schichten

desselben Metalles durchgelasseuen sind. Gold und

Kupfer zeigen oraugerothe Frbung. Nun sieht

Blattgold im durchgehenden Lichte grn aus und bei

einem durch Blattgold gegangenen Spectrum fehlt Roth

bis zur Linie C. Diese Farbe ist aber gerade identisch

mit der gebeugten, wie man durch Vorsetzen eines Pris-

mas vor den beugenden Rand erkennt; es tritt nur Roth

auf. Ferner Hess Silber Blau durch und schwchte,

vor das Spectrum gesetzt, Roth und Gelb bedeutend,

welch letztere Farben hingegen das durch ein Prisma

betrachtete gebeugte Licht gab. Kupfer zeigte eine

blaugrne Farbe in Uebereinstimmung mit der Com-

plementrfarbe des gebeugten Lichtes. Ebenso gab
Jod gelbes Licht, Eisenglimmer grnliches, whrend
es rthliches durchlsst und Kupferoxydul grnes
Licht. Wie schon Herr Gouy erwhnte, ist die Farbe

des gebeugten Lichtes dieselbe wie die bei vielfacher

Reflexion beobachtete und berechnete.

Aus dieser Uebereinstimmung geht hervor, dass

die ponderablen Theilchen auf die Beugung einen



132 NaturWissenschaft liehe Rundschau. No. 16.

eben solchen Einflnss ausben wie auf die Reflexion.

Dass ein Einfluss des Randes auf die Lichtbewegung

vorhanden, lehrt die Beugung des Lichtes an dem-

selben. Nach den bisherigen mathematischen Theo-

rien drfte bei Accommodation auf den Rand kein ge-

beugtes Licht auftreten. Es sei zum Schlsse noch

erwhnt, dass Herr Knig die von Herrn Wien aus

seinen Beobachtungen gezogenen Schlsse nicht da-

mit in Uebereinstimmung findet, dass die auftreten-

den Farben durch theilweise Auslschung des Spec-
trums entstehen. Jedenfalls sind noch Untersuchungen
iu dieser Hinsicht nthig, um diese eigentmlichen

Beugungserscheinungen erklren zu knnen. 0. L.

Charles Brongniart: Die Insecten der pri-
mren Schichten. (Jahrbuch d. k. k. geologischen

Reichsanstalt, Wien, December-Heft, 1885.)

Zuerst im Trias treffen wir die Reste von Insecten

an, welche keiner der lebenden Ordnungen eingereiht
werden knnen. Es ist die Gruppe der Palaeodic-

tyoptera, welche, im Dyas und Carbon reich entwickelt,

durch das Devon bis in das Silur zu reichen scheint.

Es sind in dieser Gruppe Charaktere von Orthopteren,

Neuropteren und Wanzen vereinigt und deshalb sieht

man jene Insecten als die Urahnen dieser an. Die

palozoischen Insecten haben einen schlanken Krper,
zum Theil von riesiger Lnge (28 cm Rumpilnge) ;

sie besitzen vier gleichartige, durchsichtige Flgel,
welche in der Ruhe auf dem Rcken des Thieres

lagen. Der lteste Rest ist im mittleren Silur-Sand-

steine gefunden , er gehrt wahrscheinlich einer

Schabe an.

Eine bedeutende Bereicherung hat die palozoische
Iusectenfauna durch Herrn Charles Brongniart
erhalten. Derselbe giebt eine, in der vorliegenden

mangelhaften Uebersetzung wenig bersichtliche,

Skizze seiner Classification der Insecten des Carbons,
welche er auf Grund der reichen Funde in der Stein-

kohle von Commentry aufstellt. Die Arbeit (14 S.)

bringt viele neue Arten; alte Species werden in andere

Gattungen, alte Gattungen in neue Familien einge-
reiht. Herr Brongniart hat im Carbon die Urahnen
der Orthopteren, Pseudo- Neuropteren und derHemi-

pteren gefunden.

1. Orthoptera. Es ist interessant, dass der Ver-

fasser die Vertreter der Thysanuren, welche man ge-
whnlich als die ursprnglichen Insectentypen be-

trachtet, erhalten hat; es sind Lepisma oder Machilis

hnliche Thiere. Die Urschaben und die Vorfahren

der springenden Heuschrecken (Acridier uud Locu-

stiden) sind bei Commentry viel gefunden. Die bri-

gen Orthopteren nennt der Verfasser Neurorthoptera.
Zu ihnen gehren die Urtypen der Gespenstheu-
schrecken und die grossen Orthopteren mit Flgeln,
welche denen unserer Libellen hnlich sind, und mit

breitem, krftigem Krper; sie haben in der Jetztzeit

keine Verwandte mehr. Ausserdem rechnet der Ver-

fasser hierher Thiere, die als die Vorfahren unserer

Termiten angesprochen werden knnen, und die Fa-

milie der Platypteriden mit wenig krftigem Krper.

2. Pseudo -Neuroptera. Die die Gruppe der

Pseudo -Neuroptera vertretenden Insecten (= Neuro-

pteroidea Scudder) der Steinkohle bieten in einer Hin-

sicht eine grosse Merkwrdigkeit dar. Der Verfasser

findet an vielen Abdrcken erwachsener Thiere

Tracheenkiemen, in denen man die Tracheenverzwei-

gung klar wahrnimmt; man hat hier also wohl In-

secten vor sich, die als Imago amphibiotisch waren.

Der Urtypus der Libellen ist nur in einem Flgel er-

halten. Reicher sind die Urahnen der Eintagsfliegen,
Perliden und Ameisenlwen beobachtet.

3. Von den brigen Insectenordnungen der Jetzt-

zeit hatHerrBrongniart nur homoptore Rhynchoten
(Cicaden, Fulgorinen) erhalten; eigentliche Wanzen
fehlen noch.

Es ergiebt sich demnach, dass in der palozoischen
Periode Orthopteren-artige Insecten (unter ihnen die

Schaben, Heuschrecken) bedeutend vorwiegen; in

zweiter Reihe kommen die Pseudo -Neuropteren und
am wenigsten zahlreich sind die Cicaden und Fulgo-
rinen. Die anderen Insecten-Ordnuugen der Jetztzeit

sind noch nicht vorhanden. K. J.

Louis Pasteur: Resultate der Behandlung
Gebissener zur Verhtung der Hunds-
wuth. (Comptes renalis, T. Ol, p. 459.)

Im October vorigen Jahres hatte Herr Pasteur
der Pariser Akademie mitgetheilt, dass es ihm ge-

lungen sei, durch eine Reihe von Impfungen einen

von einem tollen Hunde gebissenen Knaben gegen
den Ausbruch der Tollwuth zu schtzen. Das bei

der Behandlung dieses Knaben eingeschlagene Ver-

fahren sttzte sich auf die Erfahrung, dass das Hunds-

wuthgift im inficirten Individuum vorzugsweise seinen

Sitz im Rckenmarke habe, und dass man durch

immer weitere Ueberimpfungen des Rckenmarks auf

gesunde Thiere eine unendliche Reihe von bunds-

wuthkranken Thieren erzeugen knne. Wird aber

das Rckenmark eines wuthkranken Thieres an der

Luft getrocknet, so verliert dasselbe nach und nach

seine Giftigkeit und wird schliesslich ganz unschd-
lich. Herr Pasteur stellte sich nun Rckenmarke
von steigender Giftigkeit her, indem er Riickenmarke

kranker Thiere verschieden lange Zeit der Austrock-

nung aussetzte, und impfte dann Hunde zuerst mit

dem allerscliwchsten Gifte des am lngsten getrock-
neten Markes, dann in aufsteigender Reihe mit immer

giftigeren Rckenmarken; er fand, dass nicht nur

solche Hunde gegen den Biss wuthkranker Hunde
immun waren, sondern dass auch bei bereits gebisse-

nen diese Behandlung den Ausbruch der Wuthkrank-
heit inhibirte. Diese Erfahrungen gaben Herrn Pa-
steur den Muth, dasselbe Verfahren auch beim

Menschen anzuwenden, und der erste Versuch, der an

einem Knaben angestellt worden, war, wie der Be-

richt vom 26. October melden konnte, ein gnstiger.
Seit jener Zeit bis zum 1. Mrz hat Herr Pasteur

nach derselben Methode 350 Menschen behandelt, die,

nach den von Thierrzten und Aerzten beglaubigten

Zeugnissen , wirklich von tollen Hunden gebissen
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waren. Es werden 25 Flle namentlich angefhrt,
welche dem ersten Hundert von Behandelten in der

Zeit vuin 1. November bis zum 25. November an-

gehren; es sind die Arten ihrer Verwundung, die

Zeit derselben, die etwaige frhere Behandlung und

auch regelmssig die Autoritten angegeben ,
welche

den beissenden Hund fr wuthkrank erklrt (freilich

fehlen in allen Fllen die Beweise fr diese Erkl-

rung, bis auf einen Fall, wo derselbe Hund gleich-

zeitig sieben Schweine und zwei Khe gebissen, die

an Iluudswuth gestorben sind).

Alle diese 350 Personen, die vor mehr oder weniger

langer Zeit von Hunden gebissen waren, bei denen

zum Theil gar keine
,
zum Theil sehr verschieden-

artige Behandlungen vorhergegangen waren, sind in

Folge der oben erwhnten Behandlung von der Iluuds-

wuth verschont geblieben , mit Ausnahme eines ein-

zigen Falles. Derselbe betraf ein zehnjhriges Md-
chen, das am 3. ctoher gebissen war und am 9. No-

vember zu Herrn Paste ur in Behandlung kam. Am
27. November, 11 Tage nach beendeter Behandlung,

zeigten sich die ersten Symptome der Wasserscheu

und am 3. December starb das Kind an der Iluuds-

wuth.

Eine Statistik der Sterbeflle nach Bissen von

Hunden im Departement de la Seine zeigt, dass 1878

von 103 gebissenen Menschen 24 an der Iluudswuth

gestorben sind; 1879 von 70 Gebissenen 12; 1880

von 68 Gebissenen 5; 1881 von 156 Gebissenen 23;
1S82 von 67 Gebissenen 11 und 1883 von 45 Ge-

bissenen 6. Im Ganzen sind somit von etwa sechs

Gebissenen einer an Hundswuth gestorben. Herr Fa-
st eur stellt diesen Zahlen seine Statistik gegenber,
welche unter 350 Gebissenen nur 1 Todesfall ergiebt,

und diesen auch nur bei sehr spt begonnener Be-

handlung. Es lehrt ferner die Statistik
,

dass die

Wuthkrankheit in den ersten zwei Monaten, oder 40

bis 60 Tage nach dem Biss, auftritt. Von den Ge-

impften siud nun die ersten Hundert bereits 2 V, Monat
verschont geblieben ;

das zweite Hundert nach der

neuen Methode Behandelter hat bereits zwei Monate
nach dem Biss glcklich berstanden

;
und bei den

brigen 150 behandelter oder noch in Behandlung
befindlicher Individuen ging alles so, wie bei den

ersten 200.

Herr Pasteur schliesst hieraus, dass die Prophy-
laxis der Hundswuth nach dem Biss sicher begrndet
ist, und dass es Zeit sei, ein Impfinstitut gegen die

Hundswuth zu begrnden.

Kleinere Mittheilungen.
John P. Finley: Tornado-Studien fr das Jahr

1884. (Professional Papers of the Signal Service.

Nr. XVI.)

Die Beobachtungen der Tornados, welche in Nord-
amerika fr das Jahr 1884 gesammelt worden

,
sind in

der vorstehenden Publication in eiuer Reihe von 72

Karten dargestellt, welche eine Uebersicht ber den Gang
der Wirbelstrme, wie ber die Vertheilung des Luft-

druckes und der Temperatur ber den nordamerikani-

schen Continent whrend dieser Unwetter in sehr an-

schaulicher Weise gewhren; ausserdem geben zwei

Karten eine Darstellung der geographischen Verbreitung
und di r Hufigkeit der Tornados in dem bercksichtig-
ten Zeitabschnitte. Die Wichtigkeit dieser bisher noch

rthselhaften Phnomene wird den nachstehenden
,

sta-

tistischen Daten
,

die aus dieser Zusammenstellung sich

ergeben, eiu allgemeineres Interesse verleihen.

Die Drehbewegung der wirbelnden Tornadowolken

erfolgte in 96 Fllen in entgegengesetzter Richtung wie

die Zeiger der Uhr, und in 6 Fllen wahrscheinlich in

der Richtung der Uhrzeiger.
Elektrische Entladungen wurden in 80 Fllen in den

die Tornadowolke umgebenden Wolken, d. h. in den

dem Horizonte nahen beobachtet; in 27 Fllen traten

sie in der Wirbelwolke selbst auf.

Die Breite der verheerenden Bahn
,
oder der Ab-

stand zwischen Gebieten merklicher Winde zu beiden

Seiten der Tornadowolke, variirte in 62 Fllen zwischen

70 uud 5280 Fuss. Die Lnge der Toruadobahn

schwankte in 37 Fllen, ber welche Berichte vorliegen,

zwischen 2 und 130 Miles. Die Fortpflanzungsgeschwin-

digkeit der Tornadowolke wurde aus 17 Berichten be-

stimmt und schwankte zwischen 15 uud 80 Miles in der

Stunde. Die krzeste Zeit, welche sie ber einem be-

stimmten Punkte weilte, variirte von einem Augen-
blick" bis etwa zwei Minuten.

Ueber das Auftreten von Gewitteru in Verbindung
mit den TornadoB wird Folgendes berichtet: In 7G Fllen

traten sie vor dem Erscheinen der Tornaduwolke auf;

in 16 Fllen begleiteten sie dieselbe ;
iu 12 Fllen traten

sie nach ihrem Verschwinden auf, und in 3 Fllen am
selben Tage.

Ueber die Gestalt der Tornadowolke wird fast ohne

Ausuahme berichtet, dass sie trichterfrmig gewesen.

In 117 Fllen unter 147, ber welche Berichte vor-

liegen, wird die Temperatur vor dem Erscheinen der

Tornadowolke als warm" gemeldet, d. h. ungewhnlich
warm fr den Ort und die Zeit der Beobachtung. In

106 Fllen unter derselben Zahl war die Temperatur
nach dem Vorberziehen der Toruadowolke als kalt,

oder klter wie gewhnlich gemeldet.
Iu Betreff der Zeit des Auftretens der Tornados wird

die grsste Hufigkeit auf 4 bis 5 Uhr 30 Min. Nach-

mittags verlegt.

Der Staat, iu welchem die meisten Tornados auf-

traten, ist Georgia, dann folgt Sd-Carolina und Alabama.

Der Monat, in welchem die grsste Zahl von Tor-

nados auftrat-
-

,
ist der Februar. Der Monat grsster

Hufigkeit, d. h. der die grsste Zahl von Tagen mit

Tornados enthlt, ist aber der Juli.

Die vorherrschende Richtung im Fortschreiten der

Tornadowolke ist Nordost.

Unter 145 Fllen, wo die Zeit des Regens aufgezeich-

net ist, gingen 42 Niederschlge dem Tornado voraus,

74 folgten ihm und 29 begleiteten ihn.

Unter 93 Fllen, wo die Zeit des Hagels gemeldet

ist, gingen 39 Flle voraus, 29 Ilagelflle folgten uud

25 begleiteten den Tornado.

Ueber die Beziehungen der Tornados zu den Gebie-

ten der barometrischen Minima leitet Herr Finley fol-

gende Schlsse ab :

In dem Gebiete niedrigen Druckes existirt ein be-

stimmter Abschnitt, in dem die Bedingungen fr die

Entwickelung der Tornados am gnstigsten sind, dieser

wird der gefhrliche Octant genannt.
Es existirt eine bestimmte Beziehung zwischen der

Lage der Tornadogebiete und der Gegend starker Tem-

peraturcontraste ;
erstere liegt sdlich und stlich.

Eine hnliche Beziehung existirt zwischen der Lage
der Tornadogebiete uud dem Gebiete grosser Thau-
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punktscontraste ,
ersteres liegt wiederum sdlich und

stlich.

Die Gebiete der Tornados liegen ferner im Sden
und Osten von der Gegend starker Contraste zwischen

kalten Nord- und warmen Sdwinden, ein Umstand, der

von den beiden frheren abzuhngen scheint, und von

Nutzen ist, wenn man Temperatur und Thaupunkts-

bestimmungen nicht erhalten kann.

Die Beziehung der Tornadogebiete zu der Bewegung
der oberen und unteren Wolken muss noch weiter stu-

dirt werden
,
bisher sind noch keine bestimmte Resul-

tate erzielt.

Das Studium der Beziehung der Tornadogebiete zur

Gestalt der barometrischen Depression scheint zu lehren,

dass die Tornados hufiger sind, wenn die grossen Axen
der barometrischen Mulden sich nordsdwrts oder von
Nordost nach Sdwest erstrecken, als wenn sie sich von

Ost nach West ausdehnen.

Vettin: Experimentelle Darstellung der Schf-
chenwolken. (Meteorologische Zeilschrift III, 1886,

S. 38.)

Die Beobachtung, dass am Morgen nach einem hef-

tigen Nachtgewitter sehr schn gruppirte Schfchen-

bildung stattfand, veranlasste Herrn Vettin, da ihm

Versuche, durch Wrme Schfchenwolken knstlich dar-

zustellen, nicht gelingen wollten, dies mit Hlfe der Elek-

tricitt zu versuchen. Gegen einen quadratischen Raum
einer Tischflehe, der von drei Seiten durch Siegellack-

stangen begrenzt ,
an der vierten offen war

,
blies er

sachte dichten Tabaksrauch. Nachdem dieser sich ruhig

gelagert und gleichfrmig ausgebreitet hatte, nherte
Herr Vettin von der offenen Seite her dem Rauche einen

positiv elektrisirten Elektrophordeckel bis zu einem Ab-

stnde von etwa 15 cm vom Tische. Sofort schoss eine

Menge ungefhr paralleler Streifen mit ziemlicher Ge-

schwindigkeit durch den Rauch; der Rauch ordnete sich

zu Bndern und zcrthcilte sich in viele kleine Wlkcheu,
die zum Deckel aufstiegen und sich mit Rllchen (Wirbel-

ringen) umgaben. Die Kpfchen stiegen hher, wurden
vom Deckel angezogen, und als sie in seine Nhe kamen,
wurden sie wieder abgestossen und verwandelten sich

dabei in lauter gewundene Streifen. Die ganze Er-

scheinung erinnerte lebhaft an die in Reihen geordneten
Schfchenwolken (Cirro-Cumuli).

Nherte man dem Rauche eine negativ elektrisirte

Platte, so entstanden statt der vielen schmalen, wenige
sehr breite Streifen in der Rauchmasse, zwischen denen

Bich der Rauch gleichfalls in Schfchenform erhob.

Diese Experimente gelingen nur, wenn die Tisch-

platte vorher ganz neutral ist.

Violle und Vautier: Ueber die Fortpflanzung
des Schalles in cylindrischen Rhren. (Compt.

rend., T. CII, p. 103.)

An den unterirdischen Wasscrleitungsrhren zu Gre-

noble, welche einen Durchmesser von 0,7 m und eine

Lnge (L) von 0,375 km etwa haben, wurden von den

Herren Violle und Vautier Versuche ber die Fort-

pflanzung des Schalles in cylindrischen Rhren gemacht.
Als Schallquelle bedienten sie sich, wie Regnault in

seinen gleichartigen Versuchen
,

eines Pistolenschusses

und zur Ermittelung der Ankunft der Wellen in be-

stimmten Entfernungen wurden entweder Membranen,
die durch ihre Erschtterung einen elektrischen Kreis

ffneten, wie bei Regnault, oderMarey's pneumatische

Registrirvorrichtungen benutzt. Die geraden Rhren
konnten durch halbkreisfrmige Kniestcke von gleichem
Durchmesser verbunden werden.

Giebt man an dem einen Ende der Leitung einen

Pistolenschuss ab
,
so hrt man

,
wie der Knall sich in

ein Rollen fortsetzt; nach 18,6 See. kommt der Schall zum

Knie, wo er dieselbe Eigenthmlichkeit, aber abge-

schwcht, zeigt; nach 37,3 See. hat er 12,750km durch-

laufen
,
und man hrt ihn noch deutlich als scheinbar

einfachen, dumpfen Knall, hnlich einer fernen Detona-

tion
, gleichzeitig fhlt man einen starken Windstoss.

Noch weiter ab bemerkt man nur noch den Windstoss,
der noch in 5G km Entfernung deutlich ist.

Bringt man den Marey'schen registrirenden Appa-
rat an die Stelle des Ohres, so erhlt man die Curven

des Luftdruckes fr die Abstnde 0, 2L, iL und GL.
An dem Ausgangspunkte steigt die Curve schnell au und

sinkt dann durch eine Reihe von Oscillationen mit ab-

nehmender Amplitude, erst nach 2 Secuuden ist voll-

stndige Ruhe eingetreten. In dem Abstnde 2 L steigt

die Curve zu einer merklieh kleineren Hhe, wie beim

Abgangspunkte und sinkt fast ohne Oscillation langsam
zum Anfangsuiveau. In den Abstnden 4 L und 6 L
flacht sich die Curve immer mehr ab, behlt das gleiche

allgemeine Aussehen und die Oscillation verschwindet ganz.

Aus den graphischen Resultaten konnten genaue
Zahlenwerthe abgeleitet werden

,
denn die Zeiten konn-

ten bis auf V'2500 Secunde und die Drucke bis auf l
/w

Millimeter gemessen werden. Nachstehende Zusammen-

stellung giebt die beste Uebersicht ber die Resultate.

Weg
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ber, welcher, weuu die oben aufgestellte Lvuloseformjl

richtig ist, die Constitution

CIL CIL, . CIL, . CIL . CIL
Ule thyl- norm. Butylessigsure\/

CH . COOII J

zukommen sollte. Herr Kiliani hat nun diese Sure
auch synthetisch, also ausgebend von durchaus bekannten

Krpern, mit Hlfe der Acetessigester- Synthese darge-
stellt, und beide Suren erwiesen sieh sowohl durch die

Zusammensetzung wie die Lslichkeiten ihrer Salze als

durchaus identisch. Diese Thatsachen im Verein mit

den Untersuchungen Brnstein's uud Ilerzfeld's
machen demnach die oben aufgestellte Lvulosefbrmel
zu einer usserst wahrscheinlichen. L. .

R. Bloiullot: Die Ueberfhrung des Kupfers
durch eine Gasschicht und directe Ver-

bindung des Kupfers mit Stickstoff.

(Comptes rendus T. CHI, p. 210.)

Bei Versuchen ber den Durchgang der Elektricitt

durch glhende Gase hat Herr Blondlot folgende Be-

obachtung gemacht:
Eine Platinscheibe und eine Kupferscheibe standen

sich auf zwei Platiusulen senkrecht in 3 bis 4 mm Ent-

fernung gegenber, innerhalb einer unten offenen Glocke

von glasirtem Porcellan. Nachdem die Vorrichtung durch

Erhitzen der Glocke etwa drei Stunden lang auf lebhafte

Rothgluth gebracht war, fand man, dass, obwohl kein

elektrischer Strom zugegen war, die dem Kupfer zu-

gekehrte Flche der Platinscheibe mit einer etwa 0,1mm
dicken Schicht von der Farbe des Graphit bedeckt war.

Eine Portion dieses Beschlages wurde abgekratzt und

zeigte sich in kalter Salpetersure unlslich, in warmer
Sure hingegen lslich unter Zurcklassung eines schwar-

zen Pulvers; der gelste Theil enthielt betrchtliche

Mengen Kupfer, der Rckstand war Platinschwarz. Es
hatte sich also eine Verbindung gebildet, die Platin und

Kupfer enthielt, d. h. das Kupfer war durch den Zwischen-
raum beider Scheiben bergetreten. Die Versuche wur-
den oft wiederholt und ergaben stets das gleiche Resultat.

Um zu entscheiden, ob die in reichem Maasse vor
sich gehende Oxydation des Kupfers hierbei von Einfluss

sei
,
wurde das Experiment in einer Porcellanrhre mit

ganz reinem Stickstoff wiederholt. Das Resultat war das

gleiche; Kupfer trat ber und die Kupferscheibe war
deutlich corrodirt, ohne ihren Metallglanz einzubssen.

Der Sauerstoff der Luft hatte somit keinen Einfluss auf

das Phnomen.
Als dann der Versuch mit Wasserstoff wiederholt

wurde, war das Resultat ein negatives, niemals beob-

achtete man die geringste Ueberfhrung von Kupfer. Es
ist somit der Stickstoff, welcher bei der Ueberfhrung
des Kupfers die Hauptrolle spielt; wahrscheinlich ent-

steht eine directe Verbindung von Stickstoff und Kupfer,
die sich entweder ganz dem Platin einverleibt oder unter

Zersetzung diesem ihr Kupfer abgiebt.
Die hierbei entstehende Kupferverbindung ist durch

sehr hohe Temperaturen dissoeiirbar. Der stricte Nach-
weis hierfr ist aber nicht gebracht und auch die Ver-

bindung nicht weiter analysirt.

Harald Dixon: Wirkung desWasserdampfes auf

Kohlenoxyd. (Journal of the Chemical Society

Vol. XLIX, 1886 February, p. 94.)

Whrend ein vollkommen trockenes Gemisch von

Kohlenoxyd und Sauerstoff durch den elektrischen Fun-

ken nicht explodirt wird
,
veranlasst schon eine geringe

Spur von Wasserdampf die Explosion dieses Gemisches.

Diese Thatsache ist nach ihrer Auffindung durch Herrn

Dixon von verschiedenen Anderen besttigt worden;

ihre Erklrung seitens der verschiedenen Chemiker war
aber eine sehr verschiedene. Herr Dixon selbst stellt

sich den Vorgang in der Weise vor, dass die hohe Tem-

peratur des elektrischen Funkens eine Zerlegung des

Dampfes veranlasst, dessen Sauerstoff das Kohlenoxyd
oxydirt; der hierdurch frei gewordene Wasserstoff ver-

bindet sich dann mit dem Sauerstoff zu Dampf, welcher

dieselbe Reaction wieder beginnt. Zur Sttze dieser

Auffassung zeigt Herr Dixon zunchst, dass der Dampf
keine Contactwirkung ausbt, sondern durch eine che-

mische Eigenschaft wirkt; dann weist er nach, dass durch
hohe Temperaturen, die entweder durch glhende Drhte
oder durch den elektrischen Funken hervorgebracht
waren

, Kohlenoxyd durch Wasserdampf oxydirt wird,
eine Thatsache, welche auch jngst durch die Herren
Naumann und Pistor nachgewiesen worden (Rndsch. I,

S. 75). Endlich zeigt Herr Dixon, dass Wasserstoff uud
Sauerstoff sich bei Einwirkung des elektrischen Funkens
direct zu Dampf vereinigen.

Auf die Einzelheiten dieser Versuche soll hier nicht

eingegangen werden. Es sei hier nur noch bemerkt, dass

Herr Dixon durch die in dieser Abhandlung entwickelte

Anschauung am besten die Erscheinungen erklren zu

knnen glaubt, die bei der unvollstndigen Verbrennung
eines Gemisches von Kohlenoxyd und Wasserstoff auftreten.

F. Fouque und Michel Levy: Messung der Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit von Schwingun-
gen im Boden. (Comptes rendus T. CII, p. 237.)

Um fr eine genaue Bestimmung der Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Erderschtterungen in Bodenarten

verschiedener geologischer Natur sichere, experimentello
Daten zu gewinnen, wurde die Fortpflanzung eines ein-

zelnen Stosses beobachtet, der durch das Niederfallen

eines Rammhammers oder Fallklotzes erzeugt wird; die

Schwingungen wurden mit dem Quecksilberniveau beob-

achtet, mit welchem die Astronomen den Nadir bestim-

men, der Moment des Stosses wurde mittelst eines Tele-

phons fixirt und alle beobachteten Momente mit der

Hand registrirt durch den Drehcylinder und dieMarey'-
sche elektrische Feder.

Die ersten Vorversuche wurden in Creuzot angestellt.

Der Fall des benutzten Rammhammers von 100 Tonneu
Gewicht war in der Entfernung von 1200 m den Sinnen

nicht mehr wahrnehmbar, mit dem Nadirapparat war er

aber noch deutlich bemerkbar. In den permisehen San-

den von Creuzot konnte nun annhernd eine Geschwin-

digkeit von 1200m in der Secunde parallel den Schichten

und von etwa 1050 m senkrecht zu den Schichten er-

mittelt werden. In dem Abstnde von 1200 m bemerkte

man zunchst kleine Schwingungen, dann kam ein

Maximum
,
welchem allmlig abnehmende Oscillationen

folgten; die ganze Erscheinung dauerte etwa eine Secunde.

In geringerem Abstnde trat das Maximum schneller ein

und die Erscheinung erlosch schneller.

Die Versuche wurden dann auf der Terrasse von

Meudon wiederholt, wo der Boden aus einer dicken Schicht

von Fontainebleau-Saud besteht. Hier war die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit der ersten merklichen Schwin-

gungen bedeutend kleiner, und betrug nur 320 m bis

3G0m in der Secunde, also nicht mehr wie die Schall-

geschwindigkeit in der Luft; die Dauer der Erscheinung
war aber bedeutend grsser; im Abstnde von 500 m
dauerten die durch den einzelnen Stoss erzeugten Schwin-

gungen etwa fnf Secunden, im Abstnde 250 m 3 bis

4 Secunden.

Den hier geschilderten Versuchen haftete ein grosser

Fehler an, nmlich, dass das Registriren mit der Hand

vorgenommen wurde. Bevor die Versuche weitergefhrt
werden konnten, musste zuerst ein automatischer Apparat
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hergestellt werden
,
der die Fortpflanzungsgeschwindig-

keit, wie die Intensitt und die Dauer der durch einen

einzigen Stoss in einer Entfernung hervorgerufenen

Schwingungen ohne Intervention des Beobachters angab.
Dies wurde erzielt durch eine rotirende, photographisch

empfindliche Platte, auf welche ein Lichtstrahl vom

Quecksilberbade reflectirt wird. Im Moment des erregen-
den Stosses wird durch einen elektrischen Strom die

Blende vor der empfindlichen Platte entfernt, und kurz

bevor eine Rotation derselben beendet ist, schliesst eine

zweite Blende automatisch die dunkle Kammer. Mit

diesem Apparate, der eine Genauigkeit von yr,
Secunde

giebt, sollen die Versuche fortgesetzt werden.

E. Wollny: Einfluss des Bodens und der land-
wirtschaftlichen Culturen auf die Luft-

feuchtigkeit. (Forschungen auf dem Gebiete der Agri-

culturphysik. Bd. VIII, S. 285.)
Nachdem schon vor lngerer Zeit durch Messungen

mit dem Hygrometer und dem Verdunstungsmesser im

Allgemeinen festgestellt war, dass die Feuchtigkeit der

Luft ber einer mit Pflanzen bedeckten Bodenflche grsser
ist wie ber einer kahlen

,
unter sonst gleichen Verhlt-

nissen befindlichen, ging Herr Wollny auf eiue nhere
Untersuchung der sehr mannigfachen und complicirten
Nebenumstnde ein, welche bei der Beurtheilung dieser

Verhltnisse in Frage kommen. Die sehr verschieden-

artigen Einzelerscheinungen, welche bei der Einwirkung
des Bodens und seiner Pflanzendecke auf die Feuchtigkeit
der Luft eine Rolle spielen, wurden vom Verfasser theils

durch entsprechende Beobachtungen erledigt, theils aus
bereits bekannten Thatsachen ins richtige Licht gestellt.
Hier gengt es, die Resultate, zu welchen diese Unter-

suchung gefhrt, in Nachstellendem kurz wiederzugeben:
Der Feuchtigkeitsgehalt der atmosphrischen Luft

wird ausser von den in der Atmosphre selbst stattfinden-

den
,
auf denselben einwirkenden Vorgngen von dem

Boden und der Pflanzendecke influirt, und zwar nimmt
derselbe mit der von letzterer ausgehenden Verdunstung
zu und ab.

Der Einfluss, den Boden und Pflanzen auf die Luft-

feuchtigkeit ausben, tritt um so strker hervor, je aus-

gedehnter die von einer bestimmten Bodenart und

Pflanzengruppe eingenommenen Flchen sind.

Je hher die Wassercapaoitt und in Folge dessen
das Verdunstungsvermgen des Bodens, um so grsser
ist der Wassergehalt der ber demselben lagernden
Luftschichten. In Beziehung auf die Haupthodentypen
stellt sich daher die Luftfeuchtigkeit caeteris paribus
ber Humusbden am hchsten, ber Sandbden am

niedrigsten ,
whrend der Einfluss der Thonbden nach

dieser Richtung zwischen jenen beiden Extremen liegt.
Die Luft ber ebenen und muldenfrmigen Flchen

ist meist feuchter als ber benachbarten geneigten
Flchen. Nach Norden abfallende Hnge tragen mehr
zur Erhhung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft bei,
als Sdabdachungen. Ost- und Westseiten stehen in

Bezug hierauf in der Mitte.

Unter sonst gleichen Umstnden sind die Feuchtig-
keitsmengen der Luft ber dem mit einer Pflanzendecke
versehenen Lande grsser, als ber dem kahlen Boden.
Dieser Einfluss der Pflanzendecke tritt um so strker
hervor, je dichter der Pflanzenstand, je ppiger die Ent-

wickelung der oberirdischen Organe, je lnger die Vege-
tationsdauer der Pflanzen und je grsser die Boden-

feuchtigkeit ist.

Bewsserungen haben eine Erhhung, Entwsserun-
gen eine Verminderung der in der Luft auftretenden

Wassermengen zur Folge.
Unter den landwirtschaftlichen Culturen geben die

Wiesen die grssteu Feuchtigkeitsmengen an die Luft ab,
daun folgen in absteigender Linie die perennirenden
Futterpflanzen (Klee, Luzerne, Esparsette u. s. w.), die
Sommerfrchte mit langer Vegetationszeit (Rben, Mais,
Raps, Hafer, Bohnen, Kartoffeln), dann diejenigen mit
kurzer Entwickelungszeit (Rbsen , Lein

, Leindotter,
Roggen, Gerste, Erbsen) und schliesslich die Winter-
frchte, besonders die Wintergetreide.

Durch Abmhen grner, stark transpirirender Pflan-
zen (Wiesen, Futterpflanzen) werden die von den be-
treffenden Flchen an die Luft bertretenden Wasser-
mengen vermindert.

J. v. Sachs : Ueber die Keimung der Cocos-
palme. (Sitzungsberichte der Wrzburger phys.-med.
Gesellschaft, 1886, Sep.-Abdr.)
An der Hlle einer reifen Frucht sind bekanntlich

drei Schichten zu unterscheiden: die ussere Fruchthaut
oder das Epicarp, die mittlere Fruchthaut oder Mesocarp
und die innere Fruchthaut oder Endocarp. Bei der
Cocosfrucht stellt die dicke Faserschicht, welche den
Stein umhllt, das Mesocarp vor, whrend die harte
Steinschale selbst aus dem Endocarp besteht. Innerhalb
des letzteren trifft man zunchst auf eine 10 bis 13 mm
dicke Endosperm- (Eiweiss-) Schicht, die sogenannte
Copra des Handels. Diese umschliesst einen grossen
Hohlraum, der mit der sogenannten Cocosmilch angefllt
ist. Vom botanischen Standpunkte ist letztere der Zell-
saft des den Embryo in sich enthaltenden Embryosackes,
innerhalb dessen sich die Copra, das Endosperm, gebildet
hat. Der kleine Embryo liegt in dem Endosperm ein-

gebettet. Das Endosperm der Samen funetionirt bekannt-
lich im Allgemeinen als Nhrstoffspeicher, aus dem die

junge Keimpflanze mit Lebensmitteln versorgt wird.
Herr v. Sachs hat bereits vor 13 Jahren die Vor-

gnge bei der Keimung der Cocospalme zu untersuchen

begonnen. Die Hauptfrage war : Wie verhlt sich der

Embryo bei seiner Keimung gegenber der Cocosmilch
und dem Endosperm (der Copra)?

Es stellte sich heraus, dass der nur wenige Milli-

meter grosse Embryo sogleich hei dem Anfange der

Keimung durch das Wachsthum des Keimblattes in zwei

Haupttheile gesondert wird. Der Basaltheil des Keim-
blattes

,
welcher den Vegetatiouspunkt des Sprosses ent-

hlt, wird durch ein in der harten Steinschale der Frucht
hinter dem Embryo liegendes Loch hinausgeschoben,
wo sich nun inmitten der Fasermasse des Mesocarps
die ersten Wurzeln und der Keimspross krftig ent-
wickeln und bald darauf aus dem Faserwerk der Frucht
nach unten (die Wurzeln) und nach oben (die Blattknospe)
heraustreten.

Gleichzeitig bildet sich an dem nach Innen gerich-
teten apicalen Ende des Keimblattes eine Anschwellung
von sehr trockenem Gewebe, welche zu einem Haustoriuni
oder Saugapparat wird. Der dnne, mittlere Theil des
Keimblattes liegt in dem Loche der Steinschale und ver-
bindet den aussenliegenden, knollenfrmigen Keimstamm
mit dem Haustorium im Inueren des Saftraumes. Letz-
teres Organ, usserst saftreich und von weicher, schwammi-
ger Consistenz, erreicht bald die Grsse und Form einer
kleineren Kchenzwiebel, saugt zunchst fortwachsend
die gesammte Cocosmilch auf und erfllt endlich den
ganzen vom Endosperm umschlossenen Hohlraum. So-
dann langsam weiter wachsend und offenbar ein Ferment
ausscheidend, legt sich die berflche des weichen Hau-
storiums dicht an die Innenflche des ziemlich harten

Endosperms, lst es fortschreitend auf und saugt es auf,
bis alle brauchbaren Stoffe desselben in die Keimpflanze
bergegangen sind und die Reste des Endosperms nur

noch eine dnne, weisse Haut auf der Innenseite der
Steinschale bilden.

Um diese Zeit besitzt der Keimspross bereits vier

bis fnf etwa 50 bis 120 em lange und 25 bis 30 cm breite

Bltter. An den im September und October 1883 aus-

gelegten Frchten wurde der zuletzt beschriebene Zu-
stand im September 1885 erreicht. Es ist wahrschein-

lich, dass die Keimuug in den Tropen weit rascher

fortschreitet. F. M.

Berichtigungen.
S. 116, Sp. 1, Z. 7 v. u. lies Coeos statt Coccos.

2 Odollam statt odoclam.

2, 8 v. o. Anacardiaceae st. Anacordiaceae.
16 Sapindaceae statt Sapindoceae.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in
Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.



Naturwissenschaftliche Bundschau.
Wchentliche Berichte ber die Fortschritte auf dem

Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

Unter Mitwirkung der Herren Professoren Dr. J. Bernstein, Dr. A. v. Koenen,

Durch alle Buchhand-

lungen und Postanstalten

zu bezichen.

Dr. Victor Meyer, Dr. B. Schwalbe und anderer Gelehrten

herausgegeben von

Friedrich Vieweg und Sohn.

Wchentlich eine Numinor.

Proia vierteljhrlich

2 Mark M Pf.

I. Jahrg. Braunschweig, 24. April 1880. No. 17.

Inhalt.
Geophysik. Sir G. B. Airy: Resultate aus den Mes-

sungen der erdmagnetisclien Horizontalintensitt am
knigl. Observatorium Greenwieh von 1841 bis 1876.

H. Wild: lieber die Beziehungen zwischen den

Schwankungen des Erdmagnetismus und den Vorgn-
gen auf der Sonne. S. 137.

Physik. E. Edlund: Untersuchungen ber die elektro-

motorische Kraft des elektrischen Funkens. S. 139.

Meteorologie. Marc Dechevrens: lieber Taifune und

ihre fortschreitende Bewegung. S. 140.

Physiologie. M. Rubner: Die Vertretungswerthe der

hauptschlichsten organischen Nahrungsstoffe im Thier-

krper. Bestimmung isodynamer Mengen von Eiweiss

und Fett. S. 141.

Sir G. B. Airy: Resultate aus den Messungen
der erdmagnetisclien Horizontalintensitt

am knigl. Observatorium Greenwich von

1811 bis 187 6. (Proceedings of the Royal Society,

Vol. XXXIX, Nr. 240, p. 255.)

H. Wild: Ueber die Beziehungen zwischen

den Schwankungen des Erdmagnetismus
und den Vorgngen auf der Sonne. (Bulle-

tin de l'Academie irap. d. sc. d. St. Petersbourg, T. XXX,

p. 350. Comptes rendus, T. CII, p. 508.)

Der frhere Director der Sternwarte zu Green-

wich, Sir Airy, theilte der Royal Society einige Re-

sultate der whrend der Zeit seiner Leitung dieses

Instituts angestellten Beobachtungen des Erdmagne-
tismus mit, und leitete dieselben mit einer kurzen

Geschichte der magnetischen Beobachtungen, seitdem

er die Direction 1835 bernommen, ein. Wir er-

sehen aus dieser Darstellung, dass anfangs nach der

Errichtung des magnetischen Observatoriums im Jahre

1838 bis zum Jahre 1847 ausschliesslich zweistnd-

liche Fernrohrablesungen am Magnetometer gemacht

worden, und dass seit 1847 ein photographischer

selbstregistrirender Apparat aufgestellt war, der mit

einigen im Laufe der Zeit angebrachten Aenderungen
noch jetzt in Function ist.

Fr die Zeit, in welcher die Beobachtungen mit dem

Auge zweistndlich gemacht worden, sind die Mittel

dieser Ablesungen als Basis fr den tglichen Gang der

Horizontalintensitt genommen, und die Abweichung
einer jeden Ablesung von diesem Mittel als die mag-
netische Ungleichheit" dieser Stunde bezeichnet, so

dass man fr jeden Tag 12 Ungleichheiten erhielt.

Nachdem die photographische Beobachtung eingefhrt

Botanik. A. N. Lundstrm: Einige Beobachtungen
ber die Biologie der Frucht. S. 141.

Kleinere Mittheilungen. Hans Homann: Bestimmung
der Bewegung des Sonnensystems durch Spectralrnes-

sungen. S. 142. G. Gore: Beweis fr die Existenz

eines Uebergangswiderstandes in elektrolytischen Zellen ;

Beziehungen des OberHchenwiderstandes der Elektro-

den zu verschiedenen elektrischen Erscheinungen. S. 143.

B. Hassel berg: Zur Spectroskopie des Stickstoffs.

Untersuchungen ber das Bandenspectrum. S. 143.

Timoteo Bertelli: Mtkroseismische Bewegungen.
S. 143. Emile Laurent: Die Bacterien der Brot-

Ghrung. S. 144. Emil Fischer uud Franz
Penzoldt: Ueber die Empfindlichkeit des Geruchs-

sinnes. S. 144.

worden
,
wurde die Curve, welche die Unregelmssig-

keiten der photographischen Zeichnung ausgleicht,

gezeichnet und ihre Erhebung ber die photographi-
sche Basis fr jede Stunde gemessen ,

so dass man

fr jeden Tag 24 Ungleichheiten erhielt. Grssere,

schnelle Strungen der Magnete durch magnetische

Strme wurden nicht mit bercksichtigt. Aus diesen

tglichen Messungen wurden dann die Monatsmittel

abgeleitet uud durch Combinatiou der Daten fr die

magnetische Horizontalintensitt mit den der magneti-

schen Declination wurden die mittleren Aenderungen
des Magnetismus fr jeden Monat ermittelt. Dieses

gesammte Material wird in den Greenwicher Beob-

achtungen fr 1884" verffentlicht werden.

Fr seine der Royal Society vorgelegte Abhand-

lung hat Herr Airy nur drei Jahre beliebig gewhlt

(1863, 1864 uud 1865) und aus jedem Jahre nur die

Curven fr die Monate Januar, April, Juli uud Octo-

ber genommen, welche vollkommen ausreichen, um
die charakteristischen Aenderungen des Magnetismus
in den verschiedenen Monaten zu zeigen. Einige all-

gemeine Resultate dieser Arbeit stellte Herr Airy
im Auszuge fr die Proceedings" zusammen, denen

das Folgende entlehnt ist:

Die Gestalt der Curven und die Lage ihrer Gipfel,

welche den Stunden der Sonnenzeit entsprechen, lassen

keinen Zweifel darber, dass die tgliche Ungleich-
heit hauptschlich, und, nach dem Urtheil des Ver-

fassers
,
ausschliesslich von der strahlenden

Wrme der Sonne herrhrt, uud zwar, wie es

scheint, nicht von der Sonnenwrme auf der Erde

berhaupt, sondern von ihrer Wrme an den Theilen

der Erde, die nicht sehr weit von den Magneten ent-
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fernt sind. Iu den warmen Monaten des Jahres ist

die Curve, wenn auch nicht kreisfrmig, so doch ge-

whnlich ungefhr symmetrisch in Bezug auf Ost und

West. In den kalten Monaten hingegen ist der Raum,
den die Curve einschliesst, viel kleiner, wahrschein-

lich nicht mehr als 1
/a der Sommercurve, und sie

schneidet sich oft in unregelmssig sich ausziehenden

Schlingen. Whrend im Sommer ein gewisser Grad

von Symmetrie herrscht, findet man im Winter ein

Ueberwiegon nach der Westseite, was Herrn Airy
zu der Vorstellung gebracht , dass die magnetische

Wirkung der strahlenden Wrme auf dem Meere be-

trchlich grsser ist, als ihre Wirkung auf dem Laude.

Die Schwankungen der monatlichen Aufzeichnun-

gen sind bedeutend; sie lassen keinen Zweifel darber

aufkommen, dass die tglichen magnetischen Schwan-

kungen von der Sonne hervorgebracht werden. Frei-

lich lsst sich nicht jede Aenderung, die im Laufe

des Tages eintritt, erklren. Aber es muss nach

Herrn Airy als ein bedeutender Fortschritt betrach-

tet worden, dass ein Zusammenhang zwischen dem

Erdmagnetismus und der Strahlung oder wenigstens
der Sichtbarkeit der Sonne festgestellt ist.

Einen ferneren Beleg fr diesen Zusammenhang
liefern die oben angefhrten Mittheilungen des Herrn

Wild an die Petersburger und an die Pariser Aka-

demie.

Bereits im October vorigen Jahres hatte Herr

Wild bemerkt, dass Aeuderungen in der Helligkeit
und Grsse einer Sonnenprotuberauz, die Herr Trou-
velot am IG. August in Paris beobachtet hatte, in Be-

treff der Zeit des Anfanges und Endes vollkommen

mit einer Strung der drei magnetischen Elemente

und namentlich der Horizoutalcomponente zusammen-

fielen, die vom Magnetographeu in Pawlowsk auf-

gezeichnet worden. Seinem damaligen Berichte an

die Petersburger Akademie sind die folgenden Daten

entlehnt:

Am 16. August 1885 um 9 Uhr 25 Min. mittlerer

Pariser Zeit hat Herr Trouvelot eine sehr glnzende
Protuberauz am stlichen Sonuenrande beobachtet,
welche zuerst recht ruhig war, eine Stunde spter
aber viel glnzender wurde und sich zu erheben an-

fing. Um 1 1 Uhr 20 Min. erreichte sie mit ihrem

Gipfel die Hhe von 9' 27" ber der Sonne, hatte

inzwischen wieder viel von ihrer Helligkeit verloren

und war 2 Min. spter ganz erloschen. Nachdem
Herr Wild von dieser Beobachtung Kunde erhalten,

verglich er die Aufzeichnungen des Magnetographen
im Observatorium zu Pawlowsk fr den l(,i. August
und fand in der That bei allen drei Elementen des

Erdmagnetismus, der Declination, der Horizontal- und

Verticalintensitt, vom Beginn der Eutwickelung der

Protuberanz, d. h. von 10 Uhr 25 Min. Pariser oder

12 Uhr 17 Min. mittlerer Pawlowsker Zeit an eine

betrchtliche Strung im normalen Gange derselben,
welche mit dem Erlschen der Protuberanz um 11 Uhr
22 Min. Pariser oder 1 Uhr 14 Min. Pawlowsker
Zeit ebenfalls wieder aufhrte. Die Strung war an

der Horizontalintensitt am schrfsten ausgeprgt,

und berwiegend eine negative; sie hat den bekann-

ten normalen Gang der Horizontaliutensitt nur

zwischen 12 Uhr und 1 Uhr 30 Minuten Pawlowsker
Zeit unterbrochen, nachdem sie sich allerdings schon

um 10 Uhr durch eine gewisse Unruhe der Magnet-
nadel angekndigt hatte.

Seitdem hat Herr Wild noch weitere Coincideuzeu

aufgofunden. Am 26. Juni 1885 um 1 Uhr 25 Min.

Pariser Zeit hat Herr Trouvelot zwei Protuberan-

zen von 10' Hhe gesehen, deren Lebhaftigkeit be-

reits in Abnahme begriffen war. Die Aufzeichnungen
des Magnetographen zu Pawlowsk zeigen eine starke

Strung aller drei Elemente an, die am 25. Juni um
Uhr 30 Min. begonnen und bis 11 Uhr des 26. Juni

Pawlowsker Zeit angehalten. Die Protuberanzen sind

zwar vier Stunden spter beobachtet, aber sie waren

auch bereits in der Abnahme. Am 23. Nov. 1884
um 10 Uhr 40 Min. hat Herr Trouvelot in Cam-

bridge (Nordamerika) eine grosse Protuberanz ge-

sehen, die sich bis 8' erhob, aber nicht sehr hell war;
der Himmel bedeckte sich und die Protuberanz konnte

erst wieder um 2 Uhr 30 Min. gesehen werden; sie

war 6 30' hoch. An demselben Tage ist eine Strung
der magnetischen Elemente zu Pawlowsk verzeichnet,

die weniger stark als die vom 25. Juni 1885 war,

und ihr Maximum um 8 Uhr 37 Min. Nachm., ent-

sprechend 1 Uhr 51 Min. zu Cambridge, erreichte.

Einen weiteren Fall des Zusammentreffens zeigt die

Protuberanz, welche zu Cambridge von den Herren

Young und Trouvelot am 7. October 1880 um
9 Uhr 30 Min. beobachtet worden, um 11 Uhr sich

zu einer Hhe von 13' entwickelt hatte und nach

einer halben Stunde verschwunden war. Die Strungen
der Declinition und Horizontaliutensitt in Pawlowsk

sind zwar an diesem Tage verhltnissmssig gering,

aber deutlich gewesen und erreichten ihr Maximum
um Uhr 14 Min. Cambridger Zeit. Endlich beob-

achtete Herr Trouvelot in Cambridge am 10. April
1880 in der Nhe des Souneurandes einen grossen
Fleck und iu dessen Nhe sah er eine Gruppe sehr

heller Protuberanzen sich abwechselnd heben und

senken
;
und fr ganz dieselbe Zeit zeigt die Declina-

tionscurve in Pawlowsk kleine, aber sehr deutliche St-

rungen.
Es sind somit fr all' die hier erwhnten Beob-

achtungen von Protuberanzen entsprechende magne-
tische Strungen beobachtet worden ,

wenn auch in

keinem Falle die Gleichzeitigkeit so ausgesprochen

war, wie am 16. August 1885.

Um nun die Beziehungen zwischen den magne-
tischen Strungen und den Sonnenprotuberanzeu ganz
sicher festzustellen, schlgt Herr Wild vor, dass die

Astronomen ihre gelegentlichen Beobachtungen von

Aonderuugen der Sonnenprotuberanzeu detaillirt mit-

theilen mchten, und dass die magnetischen Observa-

torien mit Apparaten zum Photographiren der Sonne

ausgestattet werden, so dass jedesmal, wenn eine

magnetische Strung sich zeigt, eine Reihe von Sonueu-

photographien genommen werden knnen
,
durch die

^raan die Aenderungeu des Sonnenkrpers fixiren kann.
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An die Mittheilung des Herrn Wild knpfte Herr

Mascart einen kurzen Bericht ber die Angaben
der magnetischen Apparate im Observatorium des

Pai'c St.-Maur. Es sind hier sowohl am 23. Novem-

ber 1884, wie am 24. bis 26. Juni und am 16. Aug.
1885 Strungen der magnetischen Erdelemeute beob-

achtet worden, welche eine hinreichende Ucberciu-

stimmung mit den Beobachtungen zu Pawlowsk er-

geben. Es scheint ihm somit erwiesen, dass die

grossen Bewegungen der Sonnenatmosphre sich auf

der Erde durch eine Strung der Magnetnadel ver-

rathen. Es ist hierdurch ferner erwiesen, dass die

grossen magnetischen Strungen sich fast in dem-

selben Augenblicke auf der ganzen Erdoberflche

zeigen, wenn auch mit einigen Modifikationen im De-

tail. Es ist daher zu hoffen, dass die Vermehrung
der registrirenden Magnetometer und der Photogra-

phien der Sonne dieses Riithsel der Erdphysik bald

enthllen werden.

E. Edlund: Untersuchungen ber die elek-

tromotorische Kraft des elektrischen
Funkens. (Kongl. Svenska Vetenskaps -Afcademiens

Handlingar, IM. XXI, Nr. 10.)

Wenn ein elektrischer Funke zwischen zwei Elek-

troden berspringt, so entsteht, wie Herr Edlund
bereits vor vielen Jahren durch Versuche gezeigt,

und wie in allerneuester Zeit auch Herr v. Lang
unzweifelhaft dargethan, eine elektromotorische Kraft,

welche einen Strom von entgegengesetzter Richtung
ali der Entladnngsstrom erzeugt. Einige Besonder-

heiten dieser elektromotorischen Kraft des elektri-

schen Funkens haben eine weitere Untersuchung der-

selben veranlasst, deren Resultate die obige Abhand-

lung enthlt.

Die Anordnung des Fiuidamentalversucb.es, durch

welchen die Existenz jener elektromotorischen Kraft

nachgewiesen wird , und die Aenderungen der Ver-

suchsbedingungen , welche die einzelnen bei dieser

Untersuchung auftauchenden Fragen beantworten

sollten, sind nicht so einfach, dass sie ohne Zeichnung
und weitlufigere Beschreibung wiedergegeben werden

knnten; es niuss wegen derselben auf die Original-

lnittheilung verwiesen werden. Hier seien nur die

auch ohne die nhere Darstellung der Versuche ver-

stndlichen Resultate angefhrt:
Die Thatsache, dass eine elektrische Entladung

zwischen zwei Elektroden in Luft eine elektromotori-

sche Kraft ergiebt, welche einen Strom in umgekehr-
ter Richtung als der primitive erzeugt, war lngst

bekannt; aber man wusste nicht, in welcher von den

beiden Elektroden diese elektromotorische Kraft ihren

Sitz hat, oder ob gar zwei solcher Krfte vorhanden

sind , in jeder Elektrode eine. Die Versuche des

Herrn Edlund haben nun ergeben, dass bei Drucken,

welche nicht grsser sind, als 20 bis 30mm Queck-

silber, in jeder Elektrode eine hnliche elektromotori-

sche Kraft existirt. Von diesen elektromotorischen

Krften nimmt die eine, welche sich an der positiven

Elektrode findet, dauernd mit dem Druck der Luft

ab, bis sie bei den geringsten Drucken unmerklich

wird, whrend die au der negativen Elektrode befind-

liche elektromotorische Kraft bei der Abnahme des

Druckes continuiilich wchst. Ob dieses Verhalten

auch ber der angefhrten Grenze stattfindet, konnte

durch die angestellten Versuche nicht ermittelt wer-

den , weil bei den hheren Drucken der Widerstand

der Luft so gross wird, dass die angewandte Beob-

achtuugsmethodo nicht mehr brauchbar war. Herr

Edlund hlt es aber fr wahrscheinlich, dass die-

selbe Gesetzmssigkeit auch fr die hheren Drucke

Geltung hat.

Dieses Ergebniss erklrt in einfacher Weise eine

lngst bekannte und bisher unverstndliche Erschei-

nung ,
welche die elektromotorische Kraft des elek-

trischen Funkens in verdnnter Luft gezeigt hat.

Wenn man nmlich den Druck der Luft, in welcher

der Funken berspringt, fortschreitend verminderte,

fand man, dass die Intensitt des von diesen Krften

erzeugten Stromes mit dem Drucke bis zu einem be-

stimmten Werthe abnimmt, und dass sie bei weiterer

Verdnnung ber diesen Punkt hinaus wieder zu-

nimmt. Diese auffallende Erscheinung erklrt sich

jetzt sehr leicht, wo man weiss, dass der Strom durch

zwei Krfte hervorgebracht wird, von denen die eine

mit abnehmendem Drucke abnimmt, die andere zu-

nimmt, so dass man ein Minimum des Stromes gerade-

zu vorhersagen kann.

Eine andere seit lange bekannte Thatsache lsst

sich gleichfalls aus den vorstehenden Resultaten er-

klren. Man weiss, dass ein Volta'scher Bogen
zwischen Kohlenelektroden in Luft an der positiven

Elektrode sich auf Rotbgluth erwrmt, whrend die

negative Elektrode eine viel niedrigere Temperatur
hat. Bei der Entladung in einem stark verdnnten

Rume hingegen erwrmt sich die negative Elek-

trode so stark, dass selbst das Tlatiu schmelzen kann,

whrend die positive Elektrode verhltnissmssig

wenig erwrmt wird. In frheren Versuchen (1876)

hatte Herr Edlund gezeigt, dass, wenn ein elektri-

scher Strom durch den Sitz einer elektromotorischen

Kraft geht, welche einen umgekehrt gerichteten

Strom zu geben strebt, eine Wrmeentwickelung statt-

findet, die sich in einen Wrmeverlust umwandelt,

wemi die Kraft in derselben Richtung wirkt, wie der

Strom. Nimmt man mit Rossetti an, dass die

Temperatur des elektrischen Bogens bis auf 4000

steigt, so wird die Dichte der Luft, trotz der Aus-

dehnung, einem Drucke von 14 mm cutsprechen

mssen. Die Versuche der vorstehenden Abhandlung
haben nun gelehrt, dass bei einem hnlichen Drucke

die entgegengesetzt gerichtete Kraft der positiven

Flektrode viel grsser ist als die der negativen Elek-

trode; die positive Elektrode ist daher die strker

erwrmte. In der stark verdnnten Luft hingegen

ist diejenige umgekehrte Kraft die strkere, welche

an der negativen Elektrode ihren Sitz hat, daher er-

wrmt sich diese strker.
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Marc Dechevrens: lieber Taifune und ihre

fortschreiten de Be wegu ng. (Naih einem

Referate in Annalen der Hydrographie, Jahrg. XIII, Hel't 12,

S. 681.)

Der Director des Observatoriums zu Zi-ka-wei bei

Shanghai hat aus dem Studium einer Reihe von Tai-

funen, insbesondere des bekannten vom 31. Juli 1879,

von 14 Taifunen im Jahre 1880 und von 20 des

Jahres 1881 Ergebnisse abgeleitet, von denen im

Decemberheft der Annalen der Hydrographie [ohne

genauere Bezeichnung der Originalpublication] ein

kurzes Resum gegeben wird, dem das Nachstehende

entlehnt ist.

Die Taifune der Chinesischen See sind atmosphri-
sche Wirbel oder Cyclone, deren Bahnen nahezu Pa-

rabeln sind
;
der Scheitel derselben ist nach Westen

gerichtet und liegt gewhnlich im Inneren Chinas

zwischen 25 und 30 nrdl. Br. Ein Ast derselben

geht gewhnlieh ber die Philippinen und der andere

ber Japan ;
mit anderen Worten, die fortschreitende

Bewegung findet gewhnlich von Sden nach Norden

statt, mit einer Neigung nach Westen whrend der

ersten Periode, nach Osten whrend der zweiten. Die

Taifune erscheinen zuerst in einer Zone zwischen

dem 10. und 17. Breitenparallel; einzelne entstanden

auch innerhalb der Philippinengruppe, die meisten

kamen jedoch von See her weiter von Osten.

So heftig die Taifune auch auf See auftreten
,

so

wehen sie, sobald sie das Land erreicht haben, stets

nur mit massiger Strke, so dass sie fters nur von

aufmerksamen Beobachtern wahrgenommen werden;
nur ein Taifun am 10. bis 14. August 1881 machte

hiervon eine Ausnahme. Einige Taifune nehmen,
wenn sie wieder nach See gehen , auch wieder an

Strke zu, ohne jedoch annhernd weder die frhere

Strke des Windes, noch die Tiefe der Depression zu

erreichen. Der Verlust an Energie und die Abnahme
der Depression ist zwei Ursachen zuzuschreiben

;
ein-

mal dem fast vollstndigen Verschwindeu jeder Cou-

densation auf dem Festlande in Folge des Fehlens

jener feuchten, convergirenden Luftstrme, welche

auf See die Energie des Wirbelsturmes vermehren,
dann in Folge einer Abschwchung der Depression
durch den Widerstand der zahlreichen auf dem Wege
liegenden Hindernisse.

Im Sommer ist der Luftdruck ber dem Inneren

Asiens und ber China viel niedriger als an der Kste
und in Sibirien, und an der Kste wieder geringer
als auf dem Meere. Ein Maximum des Druckes liegt

ber der Mitte des Stillen Oceans, ein Minimum ber

dem Ochotzkischen Meere und in der Nhe der Behring-
Strasse. Diese verschiedenen Verhltnisse in dem

Gleichgewichte der Atmosphre sind bestimmend fr
die Bildung und Bahn der Taifune. Sie bewegen
sich stets gegen das nchste Depressionsgebiet; des-

halb gehen sie vom Meere nach dem Lande, von den

Philippinen gewhnlich nach der Kste Chinas, wenn
kein unbersteigliches llinderniss im Wege liegt;

aber bald auf Gebirgszge stossend
,
wenden sie sich

nach dem Norden Chinas, tiefere Depressionsgebiete

aufsuchend
, als sie an der sdlichen Kste finden.

Sie folgen alsdann der Hauptrichtung der Isobaren,

welche sie ber Japan in den Stillen Ocean fhrt.

Eine wunderbare Thatsache ist, dass ein Taifun oft

den Spuren eines eben vorhergegangenen folgt. Die

Taifune scheinen sich anzuziehen
,

d. h. ein Taifun

wird in seinem Bestreben, sich dem Gebiete eines baro-

metrischen Minimums zuzuwenden, sich dorthin be-

wegen, wo ein heftiger Wirbelwind den Luftdruck

erniedrigt hat, so wird also ein Taifun, der eben ver-

schwunden ist, oder sich aufgelst hat, den nchsten

Taifuu nach derselben Richtung hinziehen.

Oft folgen die Wirbelbewegungen einem hohen

Luftdrucke, welcher erzeugt ist durch das Zusammen-

treffen zweier oberen
,

verschieden gerichteten Luft-

strme, wodurch das Aufsteigen der unteren, feuchten

Luft gehemmt wird. Es herrschen dann ganz leichte

Winde, die Luft ist beraus klar, Nachts ist die Aus-

strahlung der Erde bedeutend, und in Folge dessen

sinkt die Temperatur, whrend bei Tage die Sonne

mit voller Macht scheint und es sehr warm wird
;

nach einigen Tagen solchen Wetters werden, beson-

ders auf See, die unteren Luftschichten berhitzt und

absorbiren Wasserdampf. Wenn daun das labile

Gleichgewicht der Luftschichten durch irgend eine

Ursache gestrt wird, wie durch eine leichte, von

den entgegengesetzten Luftstrmungen herrhrende,

rotirende Bewegung, welche allmlig nach unten fort-

schreitet, so wird die untere, feuchte Luft eine auf-

steigende Bewegung annehmen
,

es treten Conden-

sationen ein und tragen dazu bei, die bereits durch

den aufsteigenden Luftstrom erzeugte Depression noch

zu vergrssern. Nachdem die rotirende Bewegung
einmal eingeleitet, vermehrt die durch die Ceutri-

fugalkraft nach aussen geschleuderte Luft den Druck

ringsum, und zwingt die unteren Luftmassen, mit ver-

mehrter Geschwindigkeit dem Centrum zuzustrmen
;

die Coudensation nimmt immer mehr zu, und die

latente Wrme des condensirten Wasserdampfes ver-

mindert durch Ausdehnung der Luft den unteren

Luftdruck. So folgen die verschiedenen Ursachen

und Wirkungen auf einander; alles sucht die rotirende

Bewegung zu beschleunigen und weiter auszudehnen,

und der Wirbelwind ist da. Wenn nun in einer

Richtung die Luft in einem stabileren Gleichgewichte

sich befindet und auderen Einflssen unterworfen,

welche einen hohen Druck aufrecht zu erhalten suchen,

dem allgemeinen Impulse nicht nachgiebt, so bewegt

sich der Wirbel nach der entgegengesetzten Seite

oder dahin, wo die in einem Gebiete des Maximums

aufgehufte Luft am leichtesten abfliesseu kann.

Eine Wirkung der rotirendeu Bewegung ist, an

der Peripherie solche Maxima zu schaffen
,
und sie

weiter und weiter in dem Maasse, wie der Wirbel sich

ausdehnt, zurckzustossen. Diese Ausdehnung und

die Gebiete hohen Luftdruckes sind daran schuld,

dass die Gradienten weniger steil ausfallen ,
die cen-

trale Depression weniger ausgeprgt ist, dass die

rotirende Bewegung verlangsamt, die grosse, locale

Coudensation aulhrt und durch kleinere Couden-
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sationen an verschiedenen Stellen ersetzt wird ,
dass

schliesslich der primre Wirbel sich abschwcht und

allmlig verschwindet. So erklrt sich die Ent-

stehung, Entwickelung und das Verschwinden eines

Taifuns.

31. R ubner : Die Vertretun gs werthe der haupt-
schlichsten organischen Nahrungsstoffe
im T hierkrper. (Zcitschr. f. Biologie, Bd. XIX,

S. 313.)

Bestimmung isodynam er Mengen von
EiweiBS und Fett. (Ebenda,

Bd. XXII, S. 40.)

In der thierischen Nahrung knnen die einzelnen

Nhrstoffe Eiweiss, Fett, Kohlenhydrate unter

der Voraussetzung, dass von dem erstgenannten eine

gewisse Menge vorhanden, in ziemlich weiten Gren-

zen variiren und sich gegenseitig vertreten. Liebig

versuchte, festzustellen ,
in welchen Verhltnissen

dies geschehen muss, wenn der Nhrwerth derselbe

bleiben soll. Er nahm an, dass diejenigen Gewiehts-

mengen von Eiweiss, Fett, Kohlenhydraten physiolo-

gisch gleichwertig seien, welche von der gleichen

Menge Sauerstoff oxydirt wrden. Seitdem nun aber

nachgewiesen ist, dass die Aufnahme von Sauerstoff

nicht die Ursache der Stoffzersetzuugen im thieri-

schen Krper ist, mussten auch die auf dieser Basis

ruhenden Vertretungswerthe fallen, und es versuchte

darum seit 1879 Herr Rubner experimentell neue

Wertbe zu gewinnen.
Es war frher festgestellt, dass beim Hunger die

Stoffzersetzung im thierischen Krper lange Zeit hin-

durch fast ganz constaut bleibt, und Herr Rubner
benutzte darum diesen Zustand als Ausgang seiner

Versuche. Seine Methode war im Allgemeinen die,

ilass er einem hungernden Thiere meistens einem

Hunde die Nhrstoffe in reinem Zustande verab-

reichte und die Stoffzersetzung an den Ftterungs-

tagen mit deijenigen bei vlligem Hunger verglich.

Er gab z. B. einem Hunde, dessen Stoffwechsel

whrend des Hungers er bestimmt hatte , Eiweiss in

Form von frischem Fleisch und fand ,
dass an den

Ftterungstagen mehr Eiweiss, aber weniger Fett

zersetzt worden war, als whrend der Inanition. Durch

den Ueberschuss an Eiweiss ist also eine gewisse

Menge von Fett erspart oder vertreten worden.

Dieser erste Versuch litt aber au dem Mangel, dass

Ileir Rubner nicht mit reinem Eiweiss arbeitete,

sondern sich mit Muskelfleisch begngen musste. Erst

nenerdings ist es ihm gelungen, auch einen reinen Ei-

weissstoff Syntonin zur Verwendung zu bringen.

In gleicher Weise fhrte Herr Rubner Versuche

mit Rohrzucker ,
Traubenzucker und Strke durch,

wobei indess eine durch diese Ftterungen gleich-

zeitig ersparte kleine Bienge von Eiweiss auf Fett

umgerechnet werden musste.

Das Ergebniss der Experimente ist nun
,
dass bei

der Erhaltung des thierischen Krpers 100 Gewichts-

theile Fett mit 232 Thln. Strke, 234 Thln. Rohr-

zucker, 256 Thln. Traubenzucker, 225 Thln. Synto-

nin uud 243 Thln. Muskelfleisch isodynam sind, und

dass zwischen Krperfett und Nahrungsfett, Krper-
eiweiss und dem Eiweiss des Muskelfleisches wesent-

liche Unterschiede nicht bestehen. Die gefundenfn
Zahlen sind kleiner, als die Respirationswcrthe Lie-

big 's und die Fettquivalente Heu neber g's, stim-

men aber mit den Verhltnisszahlen der bei der Ver-

brennung der Nhrstoffe entwickelten Wrmemengen
(in Caloiien) fast vollkommen berein. Herr Rubner
hat sich hiervon durch eigene calorimetrische Be-

stimmungen, die im Wesentlichen mit denjenigen

Stohmann's gleich sind, berzeugt (Zeitschr. f.

BioL, Bd. NXI, S. 250 u. S. 337). Nach denselben

erzeugen 100 Thle. Fett die gleiche Wrmemenge
wie 229 Thle. Strkemehl, 235 Thle. Rohrzucker,

255 Thle. Traubenzucker, 213 Thle. Syntonin und

235 Thle. Muskelfleisch.

Die isodynamen Werthe sind der Ausdruck glei-

chen Energie-Inhaltes, und die Nhrstoffe vertreten

sich in der That nicht nach den Mengen ,
welche

von gleichen Mengen Sauerstoff oxydirt werden,

sondern nach Maassgabe ihres Inhaltes an Energie.

Mit der Nahrung wird eine bestimmte Menge von

Kraft dem Krper zugefhrt, um die Meuge zu

ersetzen, welche durch mechanische Arbeit, Wrme-

ausstrahlung etc. tglich verloren geht. Was bis-

her als Stoffwechsel bezeichnet worden ist, ist in

Wirklichkeit ein Kraftwechsel, und diese Betrachtung

ermglicht es, fr denselben einen numerischen

Ausdruck zu gewinnen, indem man die calorischeu

Werthe der sich zersetzenden Stoffe summirt; so z. B.

betrgt der KraftWechsel" von Voit's mittlerem Ar-

beiter", dessen tgliche Nahrung zu 118 g Eiweiss,

56 g Fett und 500 g Kohlenhydraten angenommen

wird,

484 -f- 521 + 2050 = 3055 Cal. pro Tag.

Der Kraftwechsel, welcher bei demselben Indivi-

duum unter gleichen Bedingungen bei unzureichender

Nahrungszufuhr so ausserordentlich regelmssig ist,

ist bei verschiedenen Individuen ungleich gross, und

es ist bekannt, dass, pro Kilogramm Thier berechnet,

das kleinere Thier den intensiveren Stoffumsatz hat.

Diese Verschiedenheit hat ihre Ursache in der Ober-

fle.henentwickelung des Thieres. Das kleinere Thier

hat die grssere Krperoberflche pro Kilogramm
und darum den hheren Kraftwechsel. Berechnet

man denselben dagegen pro 1000 qcm Oberflche, so

stimmen die Zahlen bei den verschiedenen Thieren

annhernd berein. Bemerkenswerth ist, dass die

grssere Oberflchenentwickelung auch die wesent-

liche Ursache des intensiveren Kraftwechsels im

jugendlichen Organismus ist; pro Quadratmeter Ober-

flche ist der Kraftconsum des Suglings von dem

des mittleren Arbeiters kaum verschieden.

F. Lehmann.

A. N. Lundstrm: Einige Beobachtungen ber

die Biologie der Frucht. (Botan. Centralbl.

1886, Nr. 10.)

Bekanntlich knnen gewisse Pflanzen mehrere ver-

schiedene Fruchtformen haben. Dieses von Sir John
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Lubbock Heterocarpie genannte Verhltniss tritt be-

sonders bei einer Anzahl von Gattungen der Familie

der Compositen hervor. Einige neue, sehr interessante

Beobachtungen darber thcilte Herr Lundstrm
in einer Sitzung der Botaniska Sektionen af Natur-

vetenskapliga Studentsllskapet i Upsala mit.

Bei den Calendulaarten konnte Herr Lundstrm
drei Haupttypcn von Fruchtformen constatiren, nm-
lich:

1. Wind- oder anemophile Frchte, welche

eiu wenig gebogen sind und an ihren Seiten die

ussere Fruchtwand als Flugwerkzeug ausgebildet

haben (Flgel), so dass sie nachen- oder schalenfrmig
werden. Diese Frchte fallen bald ab, sind besonders

leicht und knnen vom Winde weit umhergefhrt
werden.

2. Hakenfrchto. Diese entbehren der Flug-

werkzenge, aber haben statt deren an der Rckseite

zahlreiche, an der Spitze gekrmmte Haken, fallen

auch nicht ab, sondern bleiben peripherisch geordnet
an dem zuletzt aufrechten Fruchtstande sitzen, wobei

die Haken nach auswrts gerichtet sind. Sie bleiben

daher leicht an anderen Gegenstnden, z. B. am Pelz

vorbergehender Thiere haften und werden so weiter

verbreitet.

Zwischen beiden Typen finden sich mancherlei

Zwischeuformen, wodurch die Verbreitung der Frchte
auf beide angefhrte Weisen ermglicht wird.

3. Larven hnliche Frchte. Diese Frchte,
die im Fruchtstande innerhalb der beiden oben ge-

nannten Fruchtformen sitzen, sind stark gebogen und
haben zwar keine Flgel und Haken, aber dafr ist

ihre ussere Fruchtwandung wellenfrmig gefaltet,

so dass sie sehr zusammengerollten Mikrolepidopteren-

Raupen hnlich sind. Sie fallen gewhnlich frher

als die anderen Frchte ab und zeigen einen be-

merkenswerthen anatomischen Bau. Dio ussere

Frachtwand ist nmlich weicher, als bei den anderen

Frchten und enthlt zahlreiche Luftrume, welche

der ganzen Frucht oft einen seidenartigen Glanz

geben , der die Aehnlichkeit mit gewissen Schmetter-

lingsraupen noch erhht. Zum Schutze des Samens
kann diese ussere Fruchtwandung nicht dienen, denn

einen solchen gewhrt bereits, wie auch bei den ande-

ren Fruchtformen
, die innere, harte Wand, welche

hier mit Lugsrippen versehen
,

bei den brigen
Frchten ebeu ist. Dass hier eiu Fall vonMimicry
vorliegt, der mit der Fruchtverbreitung zusammen-

hngt, geht nach Herrn Lundstrm aus folgenden
Umstnden hervor. Erstens haben wir es hier mit

einer bestimmten und fr die meisten Calendulaarten

eigentmlichen Fruchtform zu thun
;
zweitens sind

diese Frchte gewissen Schmetterlingsraupen tu-
schend hnlich

;
drittens steht bei allen anderen Calen-

dulafrchten Form und Bau der usseren Fruchtwand
im Zusammenhange mit der Verbreitungsart, und vier-

tens giebt es wohl kaum eine andere Erklrung.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wirken bei der Ver-

breitung dieser Frchte insectenfressendc Vgel mit,

eine Annahme, die durch den Bau der inneren, harten

Fruchtwand untersttzt wird ,
da die Frchte mit

deren Hlfe den mechanischen Einwirkungen im Ver-

dauungsrobre zu widerstehen geeignet sind. Dass

Ameisen sich mit den Frchten beschftigt haben,

hat Herr Lundstrm direct beobachtet.

Bei einigen Arten der vom Cap stammenden Gat-

tung Dimorphotheca fand Herr Lundstrm nur zwei

Fruchtformen ohne Zwischenglieder: 1. Wind-
frchte, platt und den Theilfrchten von Pastinaca

hnlich, stets die Mitte des Fruchtstandes einnehmend.

2. Larven hnliche Frchte, welche am Rande

des Fruchtstaudes stehen und den Larven von Kfern

(besonders Curculioniden) hneln. Ihre innere Frucht-

wand enthlt eine mchtige Schicht von Steinzellen

und ist fnf- bis sechsmal dicker als die entsprechende
Wand der Windfrchte. Zum Schutz gegen den Ein-

fluss der Atmosphrilien kann diese dicke Wand nicht

gebildet sein
,

da ja andererseits bei den Wiud-

frckten die dnne Fruchtwand einen hinreichenden

Schutz bietet.

Die Frchte gewisser Melilotusarlen zeigen eine

grosse Aehnlichkeit mit Aphiden und Herr Lund-
strm sah auch, wie eine Ameise eine solche Frucht

wegtrug. F. M.

Kleinere Mittheilungen.
Hans Homann: Bestimmung der Bewegung des

Sonnensystems durch Spectralmessun gen,

(Astron. Nachrichten Nr. 2714.)

Dass das ganze Sonnensystem sich im Rume fort-

bewege, hatte man schon lange aus den Verschiebungen
der Fixsterne erkannt, welche nur zum Theil als wirk-

liehe Eigenbewegungen, zum Theil als scheinbare, durch

die Bewegung des Sonnensystems veranlasste gedeutet
werden mussten. Messungen der Bewegungen des Sonnen-

systems konnten jedoch frher nicht gemacht werden,
weil die einfache, optische Beobachtung der Fixsterne

nichts ber ihre Verschiebungen in der Gesichtslinie,

ber ihr Annhern oder Entfernen von uns, aussagen
konnte. Erst die Spectralanalyse ermglichte, durch

Messung der Spectralliuienverschiebungen nach dem
rothen oder violetten Ende, das Annhern oder Ent-

fernen der Fixsterne zu messen. In den letzten Jahren

sind nun drei Messungsreihen der Fixsternbewegungen
in der Gesichtslinie ausgefhrt, die grsste auf der

Sternwarte zu Greenwich, welche Herr Homann bear-

beitet hat.

Er fand aus derselben fr das Sonnensystem die

Grsse der Bewegung V = 39,3 + 4,2 km in derSccuude,
die Rectascension des Punktes, gegen den die Bewegung
gerichtet ist, A = 320,1 und die Declination desselben

D = + 41,2.

Ausser den Greenwicher Messungen liegen noch zwei

andere vor, eine von Herrn Huggins, die andere von

Herrn Seabroke. Obgleich diese sich nur auf eine

verhltnissmssig geringe Zahl von Sternen erstrecken,

und die einzelnen Sterne seltener beobachtet worden,
hat Herr Homann auch aus diesen Messungen die Be-

wegung des Sonnensystems hergeleitet. Er fand aus

den Beobachtungen des Herrn Huggins F= 48,5 + 23,l km
in der Secunde, A = 309,5, D = -f 69,7 und aus den

Beobachtungen des Herrn Seabroke F=24,5-|- 15,8km,
A = 27S,8, D = + 13,6.

So gross auch die Unterschiede zwischen den Re-

sultaten sind, so ist eine gewisse Uebereiustimmung doch
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noch vorhanden, besonders la^sl sich fr die Grsse der

Bewegung des Sonnensystems der Schluss ziehen
,

dass

dieselbe von 30 km in der Secunde nicht 6tark ver-

schieden ist.

(}. (Jore : Beweis fr die Existenz eines Ueber-

ga n gs wider stau des in elektrolytischen
Zellen; Beziehungen des Oberflchenwider-
standes der Elektroden zu verschiedenen
elektrischen Erscheinungen. (Pbilosophical Ma-

gazine, Ser. 5, Vol. XXI, Febr. 188G, p. 130 u. 145.)

Dass an der Berhrungsstelle der Metalle mit den

Flssigkeiten in elektrolytischen und Volta'schen Zellen

ein sogenannter Uebergaugswiderstand" existirt, der

weder mit dem Polarisations- noch mit dem gewhnlichen
Leitungswiderstande verwechselt werden darf, suchte

Herr Gore durch nachstehenden Versuch zu erweisen.

Er ging dabei davon aus, dass jeder Leitungswiderstaud
eine Wrmeentwickelung zur Folge hat, und wollte diese

Temperaturnderung durch den Uebergaugswiderstand
durch folgende Anordnung ermitteln.

Ein dnnes, konisches Platiuflschchen von 10cm
Hhe war luftdicht verschlossen und communiciite nur

mit einer beiderseits offenen Capillarrhre, in welcher

eiu kleiner Wassertropfen als Index lag, dessen Ver-

schiebung an einer Scala die Ausdehnung resp. Zu-

sammenziehung der Luft in dem Flschchen markirte. Die

Platinflasche stand als Kathode in einem Glasgefsse, das

theilweise mit einem Elektrolyten gefllt war und eine

Platinplatte als Anode enthielt. Die Kathode hatte eine

wirksame Berhrungsflche von 40qcm, die Anode eine

solche von 46,5. Als in einem Vorversuche eine grosse
Zinkanode und verdnnte Schwefelsure benutzt wurden,

bewegte sich der Index pltzlich 1 mm nach aussen,

whrend an der Platiuflasche eine lebhafte Wasserstoff-

eutwickelung auftrat; wurde der Strom unterbrochen,

so ging der Index zurck. Dann wurde die Zinkanode

durch einen Platindraht ersetzt, der mit dem Boden der

Flasche verbunden wurde, und der Kreis wieder ge-

schlossen. Obgleich jetzt die Flasche nicht mehr durch

die Wasserstoffentwiekeluug abgekhlt wurde, zeigte der

Index ki ine Erwrmung au. Dieser Versuch wurde mit

gleichem Erfolge mit verdnnter Salpetersure angestellt.

Herr Gore errtertet te die Grnde, warum die beob-

achtete Erwrmung weder von dem gewhnlichen Wider-

stnde der Flasche (sie msste sonst auch bei Ausschal-

tung der Flssigkeit auftreten), noch durch den Wider-

stand der Anode oder der Flssigkeit bedingt sei (die

Erwrmung wrde dann keine so pltzliche sein) und

fhrte dann mehrere Messungen dieses Uebergangswider-
standes in verdnnter Schwefelsure und in couceutrirter

Salpetersure aus, welche, wie a priori erwartet werden

musste, verschiedene Werthe ergaben.

In der zweiten Mittheilung behandelt Herr Gore
die Beziehung dieses Oberflchenwiderstandes der Elek-

troden zu der Entwickelung der thermoelektrischen

Strme bei der Berhrung von Metallen mit Flssig-

keiten, wie zu den elektromotorischen Krften der Volta'-

schen Zellen. Er kam zu dem Ergebniss, dass Unter-

schiede des Uebergangswiderstandes an den Elektroden

einen Strom zu erzeugen nicht im Stande sind, wodurch

sie sich wesentlich von elektrischen Potentialunterschie-

den unterscheiden. Weiter fand Herr Gore, dass die

Warme den Uebergangswiderstand vermindert, whrend
sie bekanntlich das Berhrungspotential zwischen Metall

und Elektrolyten der thermoelektrischen Ketten steigert.

An deu Verbindungsstellen der gewhnlichen, metal-

lischen, thermoelektrischen Paare konnte ein Uebergangs-
widerstand nicht nachgewiesen werden.

B. Hasselberg: Zur Spectroskopie des Stick-
stoffs. Untersuchungen ber das Ban-
de nspectr um. (Memoires de l'Aeademie imp. des

sciences Je St. Petevsbourg. Ser. VII, Tome XXXII,

Nr. 15.)

Ueber das den Spectroskopikern im Allgemeinen

bekannte, sogenannte Bandenspectrum des Stickstoffs hat

Herr Hasselberg eine sehr eingehende Studie ver-

ffentlicht, in welcher ihm der Nachweis gelungen, dass

die Banden des Stickstoffspectrums in einzelne Linien

auflsbar sind, deren Wellenlnge er bestimmt hat.

Eiuige dieser Banden sind in 70 bis 80 einzelne Linien

aufgelst worden, und diese zeigten meist symmetrische

Anordnung, indem in ihnen das Vorkommen von Tri-

pletten vorwaltete. Der Herr Verfasser hat zwar keine

allgemeine Schlussfolgerungen auf die durch diese Regel-

mssigkeiten sich andeutende Molecularconstitution des

untersuchten Gases abgeleitet, aber sehr wichtiges Material

zu einer diesbezglichen spteren Erkenntniss geliefert,

weshalb auf diese Untersuchung auch an dieser Stelle,

wenn auch nur kurz, hingewiesen werden muss.

Das Mittel, welches zu diesen Resultaten gefhrt
hat, bestand in der Anwendung eines stark dispergireu-
deu Schwefelkohlenstoffprismas und in der Fixirung der

brechbaren Theile des Spectrums durch die Photographie
auf den jetzt von der Technik gelieferten, so ungemein

empfindlichen Trockeuplatten. Ihr Anschluss an den

durch Oculariuspection gemessenen Theil des Spectrums

ergab nicht nur die Zuverlssigkeit der photographischen

Methode, sondern auch ein so bedeutendes Uebergewicht
der letzteren

,
dass der Versuch gemacht wui-de

,
nach

den neuesten Vorschlgen der Herren Vogel und Lohse,
die Trockenplatten durch Zusatz von Eosin auch fr die

weniger brechbaren Theile des Spectrums empfindlich
zu machen. Der Erfolg in dieser Richtung war jedoch
kein befriedigender, und es mussten die Tafeln und Ta-

bellen des Stickstoffspectrums zum Theil nach deu Ocular-

beobachtungen (von X = 6022,45 bis zu X = 4931,09)

und zum Theil nach den photographischen Beobach-

tungen {X = 4917,49 bis X = 3950,66) dargestellt werden.

In einem besonderen Kapitel der Abhandlung be-

spricht Herr Hasselberg seine Untersuchung ber

das Spectrum des Glimmlichtes am negativen Pole. Die-

selbe erstreckt sich nur auf den im Blau uud Violett

liegenden, intensiveren Theil des Glimmlichtspectrums;
der im Grn Hess sich mittelst Eosin nicht photogra-

phisch fixiren und war fr die Ocularbeobachtung zu

schwach. Herr Hasselberg kommt zu dem Schlsse,

dass dieses Spectrum gleichfalls ein Stickstofi'spectrum

ist uud den Uebergaug des Bandenspectrums in das

Linienspectrum darstellt. Einen solchen Uebergang denkt

sich Herr Hassel berg durch theilweise Dissociation

der Stickstoffmolekeln in Folge der Temperaturnderun-

gen veranlasst, eine Dissociation, welche eine Reihen-

folge von complicirtereu zu einfacheren Molecularanord-

nungen erzeugt und sich in den verschiedenen Stufen

durch die verschiedenen Spectra des Gases documeutirt.

Timoteo Bertelli: Mikroseismische Bewegun-
gen. (Risposta ad aleune obbiezioni ripetute contre le

osservationi microsismiclie etc., Torino
,

San Giuseppe,

1885.)

Seit geraumer Zeit beschftigt sich Pater Bertelli

in Florenz damit, jene usserst schwachen, aber nahezu

chronischen Bewegungen des Eidbodens, welche die aus

naheliegenden Grnden fr vulcanische und Erdbeben-

Erscheinungen besonders ausgebildete italienische Termi-

nologie als moti microsismici" oder moti bradisismici"

bezeichnet, an einem eigens zu diesem Zwecke construir-
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tun Apparate, dem Tromosismometer", zu verfolgen und

zu registriren. Seine Verffentlichungen gaben den Au-

lass zu einer lebhaften, in Deutschland jedoch anschei-

nend ganz unbeachtet gebliebenen Polemik, indem von

anderer Seite die Realitt der beobachteten Erzitterungeu
zwar zugegeben, deren Grund jedoch nicht in Schwan-

kungen der Erdrinde, sondern in anderen Strungen zu-

mal des atmosphrischen Gleichgewichtes gesucht wurde.

Gegen diese letztere Annahme werden in dieser neuesten

Verffentlichung verschiedene Argumente angefhrt,
und eines derselben scheint uns auch von ganz durch-

schlagender Kraft zu sein.

Auf dem Gipfel des das Tromosismometer bergenden
Gebudes (Barnabitenkloster in einer Vorstadt von Florenz)
ward ein empfindlicher Windstrkemesser von Robinson

angebracht und mit dem seismischen Indicator elektrisch

verbunden. Allein auch jetzt liess sich zwischen den

spontanen Schwankungen dieses letzteren und den Ver-

nderungen in der Strke der Luftstrmungen keinerlei

Beziehung erkennen, whrend doch allerdings, wenn die

Gegner Bertelli's mit ihrem oben erwhnten Einwurfe

sich im Rechte befnden, eine gewisse Proportionalitt
zwischen beiden Arten vou Bewegung nachweisbar sein

msste. Auch die Curvenvergleichung ist der gegen-

teiligen Ansicht, welche hauptschlich von Prof. Monte
in Livorno verfochten ward, nicht gnstig. Da nmlich
solche seismische Wellenzeichner jetzt auch an anderen

Orten, in Fermo, Velletri, Pesaro u. s. w., aufgestellt

sind, und da die von ihnen aufgezeichneten Curven fr
die nmlichen Zeitintervalle einen offenbaren Parallelis-

mus bekunden, so wre die Erklrung dieser Oseillatio-

neu durch meteorologische Einflsse nur dann zulssig,
wenn auch die anemometrische Curve einen analogen
Verlauf erkennen Hesse. Allein dies ist nicht der Fall.

Soweit bis jetzt unsere Kenntniss reicht, lassen sich

die mikroseismischeu Bewegungen mit keiner der be-

kannten an der Oberflche der Erde wirksamen Krfte
in causale Verbindung bringen, es mssten denn grosse

Erschtterungen im Luftkreise sein, die sich, wie Wirbel-

struie u. dergl., auf weite Lnderstrecken ausdehnen.

Mit den Eruptionen der italienischen Vulcaue hngen
jene dagegen gewiss zusammen, wie dies fr den Aetna
und den Feuerberg auf Stromboli am klarsten hervor-

tritt, und ein Gleiches gilt auch fr die Erdbeben. Will

doch de Rossi ausdrcklich auf Grund der von ihm

jedoch auf gauz andere Weise wie von Berteil i

betriebenen mikroseisraischen Beobachtungen in Rocca
di Papa auf eine bevorstehende Katastrophe hingewiesen
haben, die dann auch wirklich ber Casamicciola herein-

brach. Der von Galli und Grablowitz angeblich auf-

gefundenen Relation zwischen Mondstelluugeu und Diffe-

rentialbeben mchten wir weniger gern beipflichten, da

uns diese Hypothese wieder auf Falb's Gezeitentheorie

des Erdmagmas zurckzufhren scheint. Dagegen scheint

uusBertelli die Realitt und Spontaneitt dieser Boden-

schwankungen ausser Zweifel gesetzt zu haben
,
und es

wre nur dringend zu wnschen, dass auch ber die

zwischen ihnen und jenen sonderbaren Hebungen und

Senkungen des Bodens, welche Ph. Plantamour mit-

telst der Wasserwage ermittelt hat, bestehende innere

Verwandtschaft baldigst einiges Licht verbreitet werde.

S. Gnther.

Emile Laurent: DieBacterien der Brot-Ghrung.
(Bulletin de l'Academie royale belgiijue Ser. 3, Tome X,
]>. 763.)

In dem Sauerteige, durch den die Ghrung des
Brotes erregt wird, hatte man einen Bacillus gefunden,
den man bisher weder hinreichend eingehend untersucht,
noch als fr den Ghrungsvorgang wichtig betrachtet

hat. Herr Laurent hat nun diesen Bacillus durch Reiu-
eultur auf Koch'scher Gelatine isolirt, seine biologischen
Eigenschaften und seine Verbreitung studirt und durch
Versuche mit sterilisirtem Teige gezeigt, dass er es ist,

welcher die Brotghrung zu erregen vermag. Die Er-

gebnisse dieser Untersuchung lassen sich, wie folgt, zu-

sammenfassen:
An der Oberflche der Weizen-, Roggen- und anderer

Getreidekrner kommen Keime eines Bacillus vor, der
beim Mahlen in das Mehl bergeht; er entwickelt sich

im Brotteige normal weiter und erzeugt hier Kohlensure,
die das Aufgehen des Teiges bewirkt. Auf Nhrgelatine
giebt dieser Keim charakteristische Culturen ,

durch
welche er sich von anderen Bacillen unterscheidet, und
daher mit dem besonderen Namen Bacillus panifieans
belegt worden ist.

Der Bacillus panifieans kann sowohl in der Luft,
wie bei Luftabschluss leben. Er macht die Eiweiss-

krper und besonders den Kleber lslich
;

er kann sieh

von Saccharose ernhren und in einem schwach sauren
Medium von gekochter Strke. Er widersteht der Siede-

hitze, wenn er sich in der Krume in einer Tiefe von
mehr als 7 oder 8 mm befindet; in dem genossenen Brote
ist er reichlich vorhanden und man findet ihn auch in

sehr grosser Menge in den Darmeutleerungen.
Der Bacillus des Brotes kann nach dem Backen die

Strke angreifen , wenn das Medium nicht gengend
sauer ist, und verwandelt sie in eine Masse, welche dem
Erythrodextrin hnlich ist. In dieser Weise |ent=leht
eine Krankheit des Brotes, die der Verfasser whrend
des Sommers oft auf dem Lande beobachtet hat und die

er als zhes" (viseses) Brod bezeichnet. Zusatz einer

gengenden Menge einer organischen Sure verhindert
die Entstehung von visesem Brote.

Emil Fischer und Franz Penzoldt : Ueber die Em-
pfindlichkeit des Geruchssinnes. (Sitzungs-
berichte der physik. -med. Societt zu Erlangen, 1886,
11. Jan., S. A.)

Zuverlssige Bestimmungen der Gewichtsmengen rie-

chender Gase
, welche noch empfunden werden knnen,

hat vor lngerer Zeit Valentin ausgefhrt und ge-
funden, dass die minimalsten durch den Geruch erkenn-
baren Mengen yco0 mg Brom, V50oo mg Schwefelwasser-
stoff und V20000 mS Rosenl sind. Die Herren Fischer
und Penzoldt haben hnliche Versuche mit strker
riechenden Gasen angestellt.

In einem leeren Saale von 230 cbm Inhalt mit ge-
tnchten Wnden und Steinboden wurde eine genau be-

stimmte Quantitt einer sehr stark verdnnten Lsung
eines Gases verdampft, die Luft tchtig umgerhrt und
dann der Beobachter hineingelassen ,

der den Krper
riechen sollte. Die Versuche wurden mit Mercaptan
und Chlorphenol gemacht, und die kleinste Menge,
welche noch gerochen wurde, aufgesucht.

Beim Verdampfen von 2 mg Mercaptan war der
Geruch sehr deutlieh, und als nur 0,01 mg in dem Ge-
sammtraume verdampft war, konnte Herr Penzoldt
noch deutlich riechen, whrend Herr Fischer es nicht

mehr vermochte; hier drfte, bei der Verdnnung von

VWoxmoonop mS i" 1 cem Luft, die Grenze der Wahrnehm-
barkeit liegen. Fr Chlorphenol lag diese Grenze bei

V230000OO mg in ! c?m Luft.

Aus der Capacitt des Naseuraumes und der Grsse
der Flche, auf welcher si:h die Geruchsnerven aus-

breiten, wurde das Luftvolumen berechnet, welches beim
Schnffeln vorbeistreicht, und daraus die Menge der
riechenden Substanz

,
welche fr einen Geruchseindruck

nothwendig ist; es ergab sich als Minimum, das noch

empfunden wird, V4f,ooooo mg Chlorphenol und V4Cooooooomg
Mercaptan.

Bisher galt die Spectralanalyse als das empfindlichste
Reagens; man kann mit derselben noch Vi4ooooo TaS Na-
trium nachweisen. Durch das Geruchsorgan kann aber
eine fast 250 mal geringere Menge Mercaptan erkannt
werden.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrieh Vieweg und Sohn in

Braunsehweig erbeten.

Druck uud Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Brauuschweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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lieber magnetische Cnrven.
Von A. Ob erb eck.

(Originalmittheilung.)

Man erblt bekanntlich die sogenannten magneti-
schen Curven, wenn man auf einen flachen Stahl-

magnet ein Blatt steifes Papier legt, dieses mit Eisen-

feilspuen bestreut und einige Zeit massig erschttert.

Die Eisentheilchen ordnen sich dann so an, dass sie

sich mit ihren Lngsrichtungen an einander legen
und auf diese Weise Curven bilden. Dieselben geben
fr irgend einen Punkt des Papiers die Richtung der

magnetischen Kraft oder genauer die Horizontal-

projection derselben an, d. h. sie geben diejenige

Richtung, in welche sich eine kurze Magnetnadel,
welche um eine verticale Axe frei drehbar ist, ein-

stellen wrde.
Das Studium der magnetischen Curven ist von

Alters her als sehr belehrend fr die Kenntniss der

Kraftwirknng in der Nhe eines Magnets oder, wie

man es gewhnlich nennt, fr das magnetische Kraft-

feld angesehen worden.

In neuester Zeit hat dasselbe noch eine besondere

Wichtigkeit fr die Elektrotechnik erlangt, da die

mchtige Wirkung der dynamo-elektrischen Maschinen
auf der Erzeugung und Ausnutzung eines sehr inten-

siven Kraftfeldes beruht.

Bei einfacher Gestalt der Magnete ist man im

Stande, die Kraftlinien theoretisch festzustellen. In

eoinplicirteren Fllen versagt aber noch die Rech-

nung und bieten dann die magnetischen Curven eine

willkommene Ergnzung der Theorie.

Dieselben geben zu gleicher Zeit Lsungen ande-

rer physikalischer Probleme, welche spter noch ein-

gehender besprochen werden sollen.

Whrend man sich gewhnlich begngt, die-

jenigen magnetischen Curven darzustellen, welche

durch einen oder mehrere Stahlmagnete hervor-

gebracht werden, habe ich gelegentlich die Modifika-

tionen untersucht, welche Eisenmassen in einem von

ein oder zwei Magnetpolen herrhrenden Kraftfelde

bewirken.

Hierzu wurde ein kleiner, aber ziemlich krftiger

Elektromagnet in Hufeisenform benutzt, auf dessen

Eisenkerne abgestumpfte Kegel von Eisen gesetzt wor-

den waren. Auf dieselben wurde ein Blatt Carton-

papier gelegt, welches zuvor mit einer concentrirten

Schellacklsung getrnkt war. Nach Erzeugung der

Curven wurde vermittelst eines Bestubers ein Regen
von feinen Tropfen einer sehr verdnnten alkoholi-

schen Schellacklsuug ber das Papier ergossen.
Hierdurch werden die Curven fixirt.

Wird nur der eine Schenkel des Hufeisens erregt,

so erhlt man die einfachste Form der Curven. Sie

strahlen gleichmssig in der Richtung der Radien

von dem kreisfrmigen Pole aus. Bedeckt man den

Pol mit einem beliebig gestalteten Eisenblech, so

wird dadurch der grsste Theil seiner Wirkung in

seiner unmittelbaren Nhe aufgehoben. Ueber dem

Pole selbst bildet sich nur ein schwacher Kreis von

Eisentheilen. Ausserdem zeigen dieselben ber der

Eisenplatte keine regelmssige Anordnung. Dagegen
ist jetzt der Rand des Eisenbleches als Ausgangspunkt
der magnetischen Wirkung anzusehen. Von dem-

selben gehen die Curver) berall nahezu senkrecht

aus. Die umstehende Fig. 1 (etwa Ya des Originals)

zeigt deutlich dieses Verhalten.

Pol A ist mit einem sternfrmigen Eisenbleche

bedeckt, whrend Pol B (von entgegengesetztem Vor-

zeichen) unbedeckt geblieben ist.

Bei Bedeckung eines Poles mit grsseren Eisen-

platten war die Randwirknng noch in einer Ent-

fernung von 2 bis 3 dm deutlich wahrnehmbar.

Der Anblick dieses und hnlicher Curvensysteme
erweckt leicht den Gedanken an eine Strmung, fr



146 NaturWissenschaftliehe Rundschau. No. 18.

welche die betreffenden Curven die Stromlinien bilden.

Bei nherer Verfolgung desselben ergiebt sich eine

weitgehende Analogie zwischen den beiden Erschei-

nungen.
Fig. 1.

Nimmt man z. B. an, dass einer ebenen, leitenden

Platte an einer Stelle Elektricitt zugefhrt, an einer

anderen Stelle dieselbe abgeleitet wird, so wrden
die Stromlinien der Elektricitt mit den magnetischen
Curven fr zwei entgegengesetzte Pole an den be-

treffenden Stellen identisch sein. Man knnte aber

auch den -.Vorgang als eine Wrmestrmung auf-

fassen, bei welcher die Platte an dem einen Orte ab-

gekhlt, am anderen erwrmt wird.

Bestnde ferner die Platte, welcher der elektrische

Strom zugefhrt wird, aus verschiedenen Metallen,

so wrden dadurch die Strmungslinien erheblich

modificirt werden. Insbesondere gehen dieselben,

wie G. Kirch hoff gefunden hat, an der Grenze ver-

schiedener Metalle nicht continuirlich in einander

ber, sondern bilden dort einen Winkel, resp. zwei

verschiedene Winkel mit der Normalen der Grenz-

curve. Sind diese Winkel i und g die Leitungs-

fhigkeiten der betreffenden Metalle ki und A2 ,
so

gilt die Gleichung:

tjJM _ fy 2

Dieser Vorgang hat einige Aehnlichkeit mit der

Brechung der Lichtstrahlen an der Grenze zweier

Medien, doch ist, wie man sieht, die Form des

Brechungsgesetzes eine andere. Aus der vorstehen-

den Gleichung folgt, dass der Winkel in dem besser

leitenden Medium grsser als der Winkel in dem
anderen ist. Sind die Unterschiede der Leitungs-

fhigkeit gross, so wird letzterer sehr klein, so dass

die Stromlinien nahezu senkrecht zu der Grenzcurve

in dem schlechteren Leiter verlaufen. Dieselben Ver-

hltnisse treten auch bei dem Uebergange der Kraft-

linien aus Luft in Eisen auf, wobei erstere als der

schlechte, letzteres als der gute Leiter anzusehen ist.

Ich habe diese Erscheinung, die Brechung der

magnetischen Kraftlinien, durch verschiedene

Curvensysteme darzustellen gesucht.
Bei der Anordnung, welche Fig. 2 giebt, befand

sich ausser den beiden Polen A und B ein Eisen-

streifen E in dem Maguetfelde. Die Curven gehen
in denselben fast berall senkrecht ber.

Da die magnetische "Wirkung ber der Platte nur

sehr schwach war, dort also die Curven nicht beson-

Fig. 2.

ders gut ausgebildet erschienen, so habe ich in Fig. 3

ein rechteckiges Eisenblech (E) und ein Nickel-

blech (IV) in dem Magnetfelde angebracht. Letzte-

res wird viel schwcher magnetisch inducirt als

Eisen, es reprsentirt also einen Leiter, welcher zwar
die Luft erheblich bertrifft, dagegen hinter dem

Fig. 3.

Eisen zurcksteht. Die Curven bilden sich ber der

Nickelplatte N gut aus und zeigen deutlich die Bre-

chung der magnetischen Kraftlinien an der Grenze

Nickel -Luft. Dagegen markirt sich die Nickelplatte
nicht so krftig, als die entsprechend gelegene Eisen-

platte.

Schliesslich habe ich noch eine ganze Reihe von

Curvensystemen hergestellt, bei welchen der Zustand

des Magnetfeldes sehr hnlich war, wie bei den

dynamo-elektrischen Maschinen. Nebenstehende Fig. 4

giebt ein Beispiel fr dieselben. Es wurden in diesem

Falle rechteckige Pole benutzt, zwischen denen sich

eine dnne ringfrmige Platte von Eisen befand.

Der Haupttheil Curven geht durch den Eisenring.

In dem Hohlrume desselben ist die Wirkung eine

schwchere; doch reicht dieselbe noch aus, um die

Curven deutlich auszubilden. Eine sehr hnliche

Figur fand ich in dem im Erscheinen begriffenen

Handbuche der Elektrotechnik von E. Kittler,
in welchem berhaupt von dem Mittel

,
die Verhlt-
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nisse der Magnetfelder durch die Magneteurvon dar-

zustellen, in sehr zweckmssiger Weise Gebrauch ge-

Rg. 4.

macht wird, so dass ich fr die weitere Verfolgung
der angeregten Frage auf dasselbe verweise.

J. Frh : Kritische Beitrge zur Kenntniss
des Torfes. (Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichs-

anstalt Jahrg. 1885, Heft 4, S. 677.)

Eingehende Untersuchungen, welche der Herr

Verfasser ber die Torfbildung anstellte l

) , fhrten

ihn zur Aufstellung der Theorie, dass der Vertorfungs-

process weder in einer Ghrung noch in einer Fer-

mentbildung besteht, sondern in einer sehr langsamen

Zersetzung der Pflanzen unter mglichst starkem

Abschluss von Sauerstoff durch Wasser und bei einer

niederen Temperatur. Es entstehen dabei vorwiegend

Ulminkrper. Spaltpilze haben mit der Torfbildung
nichts zu thun. Frost und Druck sind ohne nach-

weisbaren Eiufluss auf dieselbe.

Die neueren Untersuchungen des Herrn Verfassers,

deren Resultate in vorliegender Arbeit niedergelegt

sind, besttigten diese Theorie in vollem Umfange.
In ihrem ersten Theile beziehen sich dieselben auf

die Streitfrage, ob sich Torf auch in brackischem

aus Meer- und Ssswasser gemischtem Wasser,
oder selbst iu reinem Meerwasser bilden knne, oder

ober, ob derselbe reine Ssswasserbildung sei. Von
hollndischen Gelehrten war der zeelndische soge-
nannte Derrie als typischer Brackwassertorf ange-

sprochen worden. Der Herr Verfasser hat zwar von

diesem keine Proben erlangen knnen
, die Unter-

suchung anderer hollndischer Brackwassertorfe"

ergab jedoch, dass dieselben nicht an Ort und Stelle

entstanden waren, sondern ein Gemenge von Schwemm-

produeten aus Mooren
,

Wald- und Culturgebieten
darstellten

,
welche sich in sanft fliessenilem Wasser

zwischen Schilf abgesetzt und dort mit einigen bracki-

schen oder marinen Algen und Thierformen gemischt
hatten. Der Herr Verf. gelangt zu dem Schlsse,
dass auch der Derrie" vorlufig noch als echter,

spter untergetauchter Landtorf anzusehen sei, ebenso

wie die von ihm untersuchten marinen" Torfe Hol-

lands und Ostpreussens.

') J. J. Frh, Debet Torf and Dopplerit. Zrich 1 ss:;.

Im zweiten Abschnitte werden die Resultate einer

Untersuchung von Torfproben aus dem Kehdingcr Moor

bei Stade und den Emsmooreu bei Tagenburg mit-

getheilt. Beide zeigen die interessante Thatsache,

dass auf einem Raseumoore mit Schilf- und Riedgras-

vegetation sich ein Hochmoor entwickelt, zunchst

mit vorherrschender Ilaidekrautvegetation, die spter
durch eine mchtige Entwiekoluiig der Torfmoos-

vegetation unterdrckt wird. Bei abnehmender Feuch-

tigkeit wird allmlig das Ilaidekraut wieder herr-

schend. Weitere Beispiele fr eine solche Entstehung
von Hochmooren bieten Gifhorner, oldenburgische,

bhmische Moore. Es wre interessant, zu erfahren,

ob auch in umgekehrter Weise auf einem Hochmoore

sich ein Rasenmoor entwickeln kann, und unter wel-

chen nheren Verhltnissen.

Es folgt ein Bericht ber die Untersuchung von

ostpreussischen und mecklenburgischen Lebertorfen,

einem diluvialen Torfe von Ilonerdiugen bei Wals-

rode und von Dysodilproben vom Westerwalde.

Die frher bereits vom Herrn Verf. gemachte Angabc
ber das Vorkommen von Entwickelungsformen ein-

zelliger Ssswasseralgen als charakteristischer Ge-

mengtheil des Lebertorfes wurde durch die neueren

Untersuchungen desselben vllig besttigt. Ferner

wurde in den Lebertorfen und darauf in vielen ande-

ren Torfen das zuerst von G u i g n e t x
) im Torfe

von Boves nachgewiesene Vorkommen von Chloro-

phyll beobachtet. Dasselbe steht nach dem Herrn

Verf. in unverkennbarem Zusammenhange mit der

Anwesenheit der Algen. Der Lebertorf ist frisch

elastisch, trocken compact, mit muscheligem Bruche

oder durch structurelle Verhltnisse bedingter dnner

Schieferuug. Er unterscheidet sich von echtem Torfe

durch seine Fhigkeit, getrocknet durch Wasserauf-

nahme bei gewhnlicher Temperatur wieder auf-

geweicht zu werden. Der unter einer 8 m mchti-

gen Schicht von Diluvialsand liegende Torf von

Honerdingen ist durch seine verhltnissmssig sehr

gut erhaltenen Gemengtheile ein sprechender Beweis

dafr, dass Druck die Ulmification wenig frdern,

hchstens eine feine Schichtung des Torfes hervor-

rufen kann. Der Dysodil vom Westerwalde er-

gab sich als dem Lebertorfe vllig gleichend und in

seiner Bildungsweise mit demselben bereinstimmend.

Beide sind nicht durch Ulmification der Pflanzeu-

stoffe bei Masseuvegetation entstanden, wie der Torf,

sondern durch eine faserig
- krnige Maceration , das

Resultat einer sehr langsamen , ungestrten Anhu-

fung von wenig reichlich vorhandenen Pilanzen-

stotfen
,
welche vom Wasser lange schwimmend er-

halten werden konnten. Es drfen diese Bildungen
daher nicht mit den ihnen usserlich hnlichen, schiefe-

rigen Torfen zusammengebracht werden.

Fr den im folgenden Abschnitte behandelten

Leuchttorf von Augustendorf im Saterlande wird

der Name Fimmenit eingefhrt. Derselbe verdankt

seine Fhigkeit, wie ein Licht zu brennen, eiuem

') Comptes rendu, tome XCI, p. 888.
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ausserordentlich grossen Gehalle an Pollenkrnern

von Ktzchenbumen nnd an Peridermzellen. Die-

selben wurden wahrscheinlich aus Erlenbrchen dem

seichten See, in welchem sich das Moor bildete, 7U-

geschwemmt.
Der Erfahrungssatz , dass Rindentheile von hhe-

ren Gcfsspflanzen und namentlich die Farnkruter

sehr gut und homogen ulmificiren, ist im Hinblick

auf die Frage nach der Entstehung der Mineralkohlen

von grosser Bedeutung. Bacterien scheinen , wie

bereits frher hervorgehoben (vgl. oben), keine be-

deutende Rolle bei der Vertorfung zu spielen ;
die

Ulminverbindnugen sind
,

namentlich gegen Pilze,

sehr dauerhaft, daher wohl die gute Erhaltung der

zarten Algeuformcu und die antiseptische Wirkung"
des Torfwassers.

Die in 45% gezeichneten Figuren der beigegebenen
Tafel bringen im Torf enthaltene Mineralaggregate,

(Schwefelkies), Ulminkgelchen, Algen, Pollenkrner

und ulmificirte Rindenzellen zur Anschauung.
L. B.

August Gruber : Beitrge zur Kennt niss der

Physiologie und Biologie der Protozoen.

(Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B.,

Bd. I, 1886, Heft 2, S. A.)

Dem Studium der Lebensvorguge bei den ein-

fachsten Organismen waren Versuche und Beob-

achtungen gewidmet, welche zunchst im Anschluss

an vereinzelte, ltere Erfahrungen die Wirkung knst-

licher Theilung auf einzellige Infusorien genau fest-

stellen sollten. Grosse, bewimperte Infusorien, und

zwar Stentor coeruleus, dessen Rinde mit breiten

blauen Streifen gezeichnet ist, wurden in einem

Wassertropfeu mit scharfem, kleinem Messer durch-

schnitten und das Schicksal der Theile genau ver-

folgt. Es zeigte sich, dass die Zerlegung in mehrere

Theile meist zur Entstehung ebenso vieler vollkomme-

ner Infusorien fhrte. Die beiden Wundflchen schls-

sen sich sofort wieder, und die Theilhlften schwammen
munter umher; nach 12 bis 24 Stunden hatte jeder
Theil das ihm verloren gegangene vollkommen ersetzt,

das Vorderende ersetzte das verlorene Hinterende,

und dieses das fehlende Vorderende
;
die linke Seite

ergnzte die rechte, und umgekehrt.
Man konnte durch Isoliren der einzelnen Theil-

stcke sich von der Art, wie diese Regeneriruug zum

ganzen Thiere vor sich geht, berzeugen, und konnte

speciell an solchen Stcken ,
denen der vordere Theil

mit der bewimperten Mundffnuug weggeschnitten

war, coustatiren, dass der Process der Organbildung
nach der knstlichen Theilung ganz derselbe ist, wie

whrend der Neubildung der Organe bei der spon-
tanen Vermehrung der Thierchen durch Theilung.

Der Grad der Regenerationsihigkeit ist bei Sten-

tor ein sehr hoher, und es scheiueu alle Krpertheile
in gleicher Weise zu reagiren, wovon eine Reihe von

Beispielen verschiedenster Schnittfhrungen durch den

Krper des Infusoriums mit darauf folgender Regene-
ration den Beweis liefert. Ein sehr interessanter

Versuch war in dieser Richtung folgender. Ein Sten-

tor A wurde in zwei Theile zerschnitten ,
aus denen

sich am nchsten Tage zwei Individuen B entwickelt

hatten. B wurde wieder in zwei Hlften getheilt und

aus diesen hatten sich gleichfalls am nchsten Tage
zwei Individuen C entwickelt; C wurde wiederum ge-

theilt, und aus ihnen wurden wieder zwei kleine Sten-

toren D gewonnen ;
die knstliche Vermehrung konnte

selbst bis zur Generation E fortgefhrt werden. Dieses

Object war aber bereits so klein
, dass eine weitere

Theilung unmglich war.

Solche knstlich vermehrte Infusorien knnen sich,

wie bereits Herr Nussbaum beobachtet hat, auch

weiter spontan theilen. So z. B. war ein Stentor

am 2S. April in zwei Theile getheilt, die sich beide

am folgenden Tage regenerirt hatten
,
und am 30.

hatten sich die beiden knstlich erzeugten Tochter-

individuen fast gleichzeitig spontan wieder getheilt.

Da hierbei die verschiedenen Krpertheile sich gleich-

werthig siud, so schliesst Herr Gruber daraus, dass

das Material fr die Neubildungen bei den Infusorien

im Protoplasma in Form primitiver Elementar-

theilchen" zerstreut, sowohl in Folge innerer Vor-

gnge bei der spontanen Theilung, wie durch ussere

Reize bei dem Zerschneiden umprgbar vorhanden ist.

Man kann auch Regeneration bei Theilen hervor-

rufen
,

die nicht vollstndig von einander getrennt
sind

,
und so Stentoren mit zwei Vorder- oder zwei

Hinterenden knstlich herstellen.

Die Versuche ber die knstliche Theilung wurden

auch bei anderen Infusorien ausgefhrt, die Resultate

waren hierbei verschieden. Herr G r u b e r ist der

Ansicht, dass diese Verschiedenheit des Regenerations-

vermgens der Infusorien nur auf der grsseren oder

geringeren Fhigkeit, unter nicht ganz natrlichen

Bedingungen zu existiren, beruhe, und dass die Kraft,

verloren gegangene Theile wieder zu ersetzen , trotz

einzelner negativer Resultate, allen Protozoen eigen ist.

Eine wesentliche Bedingung fr das Gelingen der

oben beschriebenen Versuche ist bisher noch nicht

hervorgehoben worden; es ist die Anwesenheit von

Kern Substanz in den abgetrennten Theilen. Die

Regeneration ist in allen Fllen an die Anwesenheit

von Kernsubstanz gebunden. Wird von einem Stentor

ein Stck abgeschnitten ,
in dem nichts vom Kern

enthalten ist, so regenerirt sich dasselbe nicht; die

durch den Schnitt erzeugte Wunde schliesst sich zwar

vollkommen, aber es entsteht kein vollkommenes Thier.

Nur in dem Falle, dass bereits eine spontane Thei-

luug begonnen , geht dieselbe in einem kernlosen

Theile weiter vor sich. Durch die mannigfachsten
Versuche ist die Bedeutung der Kerusubstanz fr die

Regeneration getrennter Infusorien nachgewiesen.

Auch ber die spontane Theilung der Infusorien

hat Herr Gruber interessante, neue Beobachtungen

gemacht. Stentoren, welche im Begriffe waren, sich

spontan zu theilen, wurden isolirt, und die Tochter-

individuen nach der Theilung getrennt und fr sich

beobachtet; dabei stellte sich heraus, dass die Theilung
in Enkel beiden Tochterindividuen meist gleichzeitig
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geschieht, d. h. ilie Theilung der beiden Schwester-

individuen erfolgte etwa in derselben Stunde oder im

Verlauf mehrerer Stunden, jedenfalls au demselben

Tage. Dass diese Gleichzeitigkeit unter gleichen

usseren Bedingungen keine absolute ist, spricht da-

fr, dass die morphologische und phvsiologischo Con-

gruenz der durch Zweitheilung entstandenen Tochter-

individuen keine vollkommeno ist.

In Betreff der Zeit zwischen den einzelnen Thei-

lnngeu lehrten die Beobachtungen an Steutor, dass

in den meisten Fllen die Theilungeu von zwei zu

zwei Tagen erfolgen; unter 56 Fllen fand bei 42

die Theilung am zweiten Tage statt, C theilten sich

am folgenden, 5 erst am dritten, und 3 an spteren

Tagen. Diese Regelmssigkeit scheint auf ein con-

stant wirkendes, inneres Gesetz hinzuweisen. Fehleu

oder Vorhandensein von Nhrmaterial war ohne Ein-

fluss auf das Tempo der Theilung.

Schliesslich theilt der Verfasser noch einige Beob-

achtungen ber das Nervensystem der Infusorien mit.

Betrachtet man ein Prchen in Copula oder ein in

Theilung begriffenes Infusor, bei dem sich beide Hlf-

ten noch nicht vollstndig getrennt haben
,
so fllt

es auf, dass beide vollkommen bereinstimmende Be-

wegungen machen, so lange sie noch durch eine Proto-

plasmabrcke mit einander verbunden sind. Dasselbe

beobachtet man bei knstlicher Theilung, wenn noch

eine Brcke brig geblieben. Da hierfr auch noch

eine fadendnne Brcke gengt , so folgt daraus :

dass die nervsen Leistungen in Infusorienkrpern
nicht an bestimmte Bahnen gebunden sind, dass die

Willensusserung jedes Protoplasma -Element gleich-

massig beherrscht. Es kann somit kein umschriebenes

Centralorgan vorhanden sein, sondern jedes Plasma-

theilchen ist Centralorgan und Leitungsbahn in einer

Person, die nervse Potenz der Zelle ist eine diffuse."

Bei den hheren Protozoen
,

also bei den Infu-

sorien, ist es dem Verf. wahrscheinlich, dass der Sitz

der diffus vertheilten nervsen Potenz hauptschlich
in der Rinde zu suchen ist. Dafr spricht, dass diese

Thierchcn oft bermssig grosse Nahrnngskrper ohne

scheinbares Unbehagen aufnehmen. Im Inneren des

Iufusorienkrpers scheint auch keinerlei Differenzirung
zu besonderen Organen vorhanden zu sein, da sonst

die starke Ausdehnung und Verzerrung des Leibes in

Folge der Aufnahme bermssig grosser Nahrung
Strungen der inneren Organisation hervorrufen msste.

Sehr lehrreich ist iu dieser Beziehung folgende Beob-

achtung des Herrn Grub er: Ein Clymacostomum
virens hatte ein Rderthier verschlnokt, das wild im

Parenchym umherfuhr und alles durch einander rhrte.

Das Infusorium schien aber durch den unruhigen
Gast in seinem Inneren gar nicht belstigt zu werden
und schwamm ruhig und gleichmssig im Wasser
umher. Nach 24 Stunden war das Rderthierchen
noch am Leben; es lag zwar still, aber das Rder-

organ war noch in Bewegung. Wren im Infusorium

complicirtere Structuren vorhanden, so wrden in

dieser Zeit arge Verwstungen entstanden sein.

G. Volkens: Zur Flora der gyptisch-ara-
bischen Wste. (Sitzungsberichte J. knigl. pi-euss.

Akad. der Wiss. zu Berlin. 1 86. S. 63.)

Die bisherigen Florenwerke stellen sich vollstn-

dig in den Dienst der Systematik und lassen nament-

lich das biologische Moment gnzlich unberck-

sichtigt, eine Einseitigkeit, deren Mngel in neuerer

Zeit immer schrfer hervortreten. Bereits im vorigen

Jahre hat Herr IL Potonie mit seiner Illustrirteu

Flora von Nord- und Mitteldeutschland einen ersten

Schritt gethan, um eine vielseitigere Behandlung der

Floristik anzubahnen. In entsprechender Weise giebt

Herr Volkens der Ansicht Ausdruck, dass neben

der vergleichend -morphologischen Betrachtung der

Gewchse auch der anatomisch-physiologischen in der

Floristik (und nicht minder in der Systematik) Raum

gewhrt werden msse. Es gilt, neben den Blthen-

charakteren , in denen sich ja vielfach nur ein be-

stimmtes Verhltniss zur Insectenwelt wiederspiegelt,
auch den vegetativen Aufbau , speciell in seiner Ab-

hngigkeit von usseren Einflssen, nach Mglichkeit
zu ergrnden. Herr Volkens hat bereits in einer

frheren Arbeit diese Beziehungen zum Theil errtert.

Ein vom Herbst 1884 bis zum Hochsommer 1885

whrender Aufenthalt in Aegypten, der ihm durch

die Untersttzung der Akademie ermglicht wurde,

hat Herrn Volkens ein reiches Material geliefert,

das er unter Bercksichtigung der angedeuteten

Grundstze zu einer Flora der gyptisch-arabischen

Wste" zu verarbeiten gedenkt.
In dem vorliegenden Aufsatze giebt er ber die

gewonnenen Resultate zunchst einige vorlufige Mit-

theilungen.

Wo sich in den Thlern der wilden
, bergigen

Einde, welche die gyptisch-arabische Wste bildet,

eine Vegetation vorfindet, bildet sie niemals einen

gleichmssigen Teppich. In grsseren oder kleineren

Zwischenrumen erheben sich einige Bsche und nur

an den Rndern der Thalsohle, wo die Felswnde

Morgens und Abends einen flchtigen Schattenstreifeu

werfen , schliessen die einzelnen Individuen zu einer

Art fortlaufenden Hecke an einander, die sich aus

den mannigfaltigsten Pflanzenformen zusammensetzt.

Doch tritt iu diesem und jenem Thale oft eine be-

stimmte Pflanze in so berwiegender Zahl auf, dass

dem ganzen Landschaftsbilde dadurch ein besonderer

Charakter aufgeprgt wird. Auf geographischen Spe-
cialkarten findet man daher die herrschende Pflanzen-

species eines Thaies nicht selten zu seiner Benennung

herangezogen.
Sobald Ende Januar die ersten Regentropfen ge-

fallen sind, bedecken sich zahlreiche Strucher, die

whrend der Trockenzeit ganz oder fast blattlos da-

standen, mit neuem Laube und junge, einjhrige
Pflanzen entspriessen dem Boden. Eine Flle von

Blthen verkndet, dass die Wstenvegetation auf

der Hhe ihrer Entwickelung steht. Schon Anfang
Mai aber (die Regen fallen zumeist in den Februar

und Mrz) verschwindet der frische Eindruck ,
den

die Frhlingsregen hervorgezaubert. Die einjhrigen
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Pflanzen verdorren grsstentheils und von tausend

Keimlingen der mehrjhrigen bleiben vielleicht zwei

oder drei brig, die einem besonders gnstigen Staud-

orte ihre Erhaltung verdanken. Sehr viele Pflan-

zen unterliegen bezglich ihrer Ausdauer individuellen

Schwankungen. Heliotropium undulatum z. B. stirbt

in der Mehrzahl der Exemplare nach der Blthen-

und Fruchtreife vllig ab. Nur einzelne, deren Wur-

zeln tief genug in den Boden gedrungen sind, haben

unterirdische Sprossen getrieben, welche whrend der

trockenen Periode im Ruhezustande verharren und

erst wenn der Boden wieder durchfeuchtet ist, schnell

emporschiessen.
Die Pflanzen , deren Dauer auf die Regenzeit be-

schrnkt ist, haben gut entwickelte, zarte Bltter,

bleiben saftig, krautig, und ihre Wurzeln dringen

nicht tiefer in den Boden
,

als die der Wald- und

Wiesenpflanzen regenreicherer Zonen. Ihre Anpassung
au Klima und Standort beschrnkt sich darauf, dass

ihre Entwickelungsperiode bedeutend beschleunigt

ist und sich innerhalb weniger Wochen abspielt.

Die einjhrigen Gewchse, welche zu ihrer Samen-

reife einer lngeren Periode bedrfen, sowie alle die,

welche zu bersommern vermgen, bedrfen besonde-

rer Einrichtungen, um des nthigen Wassers habhaft

zu werden.

Wenn fr das Regenwasser undurchlssige Erd-

schichten sich gengend weit unter der Oberflche

des Bodens vorfinden , so kaDn sich hier trotz der

enormen Hitze so viel Feuchtigkeit der Verdunstung

entziehen, als eben gengt, um die auf ein Minimum

herabgesetzten Bedrfnisse der Vegetation zu decken.

Diesen Verhltnissen bequemen sich die Pflanzen an,

indem sie ungemein lange, senkrecht in den Boden

herabsteigende Wurzeln entwickeln. Kaum handhohe

Pflanzen haben Wurzeln von mehr als l'/'2 m Lnge.
Die Coloquinthe verdaukt nur der ausserordentlichen

Lnge ihrer Wurzeln die Mglichkeit ihrer Existenz.

Sie hat grosse, zarte Bltter, ohne jedes Schutzmittel

gegen die Transpiration uud dennoch vegetirt sie

den ganzen Sommer hindurch. Bei einigen Pflanzen

bilden die Wurzeln stellenweise knollige Verdickun-

gen, die durch einen starken Korkmantel gegen Ver-

dunstung geschtzt sind und als Speicherorgane fr
Wasser funetionireu.

Manche Gewchse, z. B. Reaumuria hirtellea, schei-

den whrend der Regenzeit ein hygroskopisches Salz-

gemisch aus Secretionsdrsen an ihrer Oberflche aus,

das in den Nchten whrend der Trockenzeit aus der

Atmosphre Feuchtigkeit anzieht. Diese wird mit

Hlfe der oberirdischen Organe fr das Fortbestehen

der Pflanze verwendet. Dem protoplasmatischen In-

halt der kugeligen Secretionsdrsen muss man einen

Wechsel in seinen Permeabilittsverhltnissen zu-

schreiben. Er muss, so lauge der Boden feucht ist,

einer concentrirten Salzlsung Durchtritt gewhren,

spter aber, wo die Absorption alleinige Function der

Drsen wird, nur reines Wasser von aussen nach

innen passiren lassen.

Die Aufnahme des Thaues kann nicht nur durch

Salzausscheidungen vermittelt werden. Bei Diplo-

taxis Harra z. B. finden sich au den Blttern eigen-

thmliche Haare, deren Basis, ausserdem dass sie

nicht von der Wachsschicht berzogen ist, eine ring-

frmige Zone hat, welche der Cuticula ermangelt. Dio

an den Haaren hernieder rinnenden Thautropfen
werden von der Basis aufgesogen und von ohloro-

phyllfreicn Pallisadenzellen aufgespeichert, von wo

sie den assimilirenden Elementen zugefhrt werden.

Nach einem Regenschauer oder strkeren Thau-

fallo brechen auch in krzester Zeit, whrend einer

Nacht, dnne Wurzeln dicht unter dem Wurzelhalso

in grosser Zahl hervor, um die Feuchtigkeit schnell

aufzunehmen und ebenso rasch, wie sie entstanden,

wieder zu verschwinden.

Um den durch die Hitze und Trockenheit der

Luft enorm gesteigerten Wasserverbrauch eiuzusohrn-

ken, finden sich verschiedene Einrichtungen vor. Ein

sehr gewhnliches Mittel ist die Reduction der Ver-

dunstungsflche. Einige Gewchse sind ganz blatt-

los, andere besitzen rudimentre oder durch Dornen

vertretene Bltter. Oft verdorren an einer Pflanze

smmtliche Bltter, mit Ausnahme von einigen, die

sich durch Kleinheit oder besondere Organisation vor

den brigen auszeichnen. Einige Arten rollen auch

ihre Bltter ein und verkleinern so die Verdunstungs-
flche.

Diesem Zwecke dienen ferner die Wachsberzge,
welche die Bltter der bersommernden Gewchse
berziehen und nur die Spaltffnungen und Secretions-

drsen freilassen, ferner der dicke Korkmantel, der

schon frhzeitig die Axenorgane fast aller holzig

werdenden Arten umkleidet, endlich die starke und

cuticularisirte Epidermiswaud, die sich bei manchen

Pflanzen wie ein Panzer um die saftigen Gewebe

herumlegt. Eigenthinlich ist auch die von Herrn

Volkens beobachtete Ausfllung der Epidermis-

zellen mit Celluloseschleim , der mit grosser Kraft

einmal aufgenommenes Wasser festhlt. Auch der

hufig in der Epidermis der Wstenpflanzen auf-

tretende Gerbstoff dient in Folge seiner Hygroskopi-
citt wahrscheinlich als Schutzmittel gegen Austrock-

nung.
Es ist eine alte Erfahrung, dass Trockenheit des

Standortes mit ppiger Haarbildung Hand in Hand

geht. Nach Herrn Volkens knnen hier aber nicht

die lebenden, protoplasmareichen Haare, sondern nur

die todten, wenigstens zeitweise lui'tfhrenden in Be-

tracht kommen. Legen sich solche in grosser Menge
der Oberflche dicht an, so mssen sie auf die Ver-

dunstung hemmend einwirken, wie ein Stck Filz,

mit dem man ein Wasserglas bedeckt. Auch sind

sie, wie der Filz, hufig geeignet, das Thauwasser

festzuhalten. Ferner werden durch die dichte Haar-

bedeckung die Dmpfe therischer Oele, welche viele

Arten an ihrer Oberflche ausscheiden, zurckgehalten

und die Pflanze umgiebt sich daher mit einer dunst-

geschwngerteu Luftschicht, welche nach Tyndall
die strahlende Wrme in weit geringerem Maasse

'durchlsst, als reine Luft. Die Pflanze ist daher bei
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Tage gegen zu starke Erwrmung, folglich auch zu

starke Transpiration, und bei Nacht gegen zu starke

Abkhlung geschtzt. Sehr hufig wird auch durch

llerabsenkung der Spaltffnungen unter die Epider-
mis und schtzende Umgebung derselben mit Haaren

oder vorspringenden Leisten und Papillen eine Ver-

minderung der Transpirationsgrsse erreicht.

Von den zur Aufspeicherung des Wassers dienen-

den Organen beanspruchen jene ein besonderes Inter-

esse, welche von der Epidermis gebildet werden. Oft

springen nmlich einige Zellen derselben
, die sich

durch ihre Grsse auszeichnen, nach innen halbkuge-

lig, nach aussen in Gestalt einer verlngerten Kuppe
vor. Bei Caylusea sind diese Kuppen zu handschuh-

fingerartigen Haaren geworden, bei anderen bedecken

sie die Bltter in Gestalt mchtiger Blasen, wie bei

Mesembryanthemum crystallinum. Wenn die Wasser-

zufuhr von aussen aufhrt, so fallen bei dieser Pflanze

zunchst die Blasen des untersten Blattes nach ein-

ander zusammen und nachdem die letzte vertrocknet

ist, verdorrt auch das Blatt. Hierauf spielt sich der-

selbe Vorgang bei dem nchst hheren Blatte ab und
so fort. Man findet daher im Hochsommer grosse
Strecken mit Mesembryanthemumpflanzen bedeckt,

an denen nichts mehr lebend ist, als die der Reife

entgegen gehenden Fruchttheile, zu deren Besten die

anderen Organe ihr Wasser abgegeben haben. Die

kaum fingerlauge Wurzel ist zu dieser Zeit lngst
ausser Thtigkeit. F. M.

I

Kleinere Mittheilungen.

Joseph Baxendell: lieber die Sichtbarkeit des
Mondes whrend totaler Mondfinsternisse.

(l'roceedings of tlie Manchester Literary and Philosnphical

Society, Vol. XXIV, 1885, p. 4.)

Seit Kepler nehmen die Astronomen an, dass die

Sichtbarkeit des Mondes whrend der totalen Mond-
finsternisse von dem Sonnenlichte herrhrt, das durch

die Erdatmosphre nach innen gebrochen wird. Herrn

Baxendell stiegen jedoch Zweifel auf, ob dieses Licht

gengen kann, um den Mond so zu erleuchten, wie dies

bei manchen Mondfinternissen der Fall ist. Auch die

Schwche des Lichtes, das der dunkle Theil des Mondes
kurz vor oder nach Neumond zeigt, wo er erleuchtet

wird durch Reflexion des Lichtes von fast der ganzen
Erde, sprach gegen die angefhrte Deutung, da der

schmale Sonnenriug um die Erdscheibe, wenn er durch

die Atmosphre der Erde hindurchgegangen, kaum so

viel Licht geben kann, als die voll erleuchtete Erde.

Whrend der letzten totalen Mondfinsterniss hatte

die Erde
,
zur Zeit da die Mitte des Mondes der Mitte

des Erdschattens am nchsten stand
,
vom Monde aus

gesehen einen Durchmesser von 1 26,41', also einen

grosseren als die Sonne
;
es war somit ausser der ganzen

Sonnenscheibe auch der ganze untere Theil der Corona
von der Erde verdeckt. Nach den Beobachtungen der

totalen Sonnenfinsternisse erstreckt sich aber die ussere

Corona beiderseits von der Sonne viel weiter, als der

Halbmesser der Erde vom Monde aus erscheint, und
nach den Schtzungen der Helligkeit dieses unbedeckten
Theiles der Corona, die einige Beobachter gemacht,
scheint es mglich, dass dieses Licht es ist, welches den

Mond im Erdschatten sichtbar mache.

Entdeckung neuer kleine
1 S85. (Monthly Notices of

ciety, Vol. XLVI, Febr. 1886,

Im Laufe des Jahres 1885

neun kleinen Flaneten entdeckt

Nr.

245

24G

247

248

249

250

251

252

253

Name
des

Planeten

Vera

Asporina
Eukrate

Lameia
Ilse

Bettina

Sophia
Clementina

Zeit

der

Entdeckung

Febr. 6.

Mrz G.

Mrz 14.

Juni 5.

Aug. IG.

Sept. 3.

Oct. 1.

Oct. 27.

Nov. 12.

r Plane
the Royal

p. 228.)

sind die

worden :

Entdecker

Pogson

Borelly
Luther
Palisa

Peters

Palisa

n

Perrotin

Palisa

ten im Jahre
Astronomical So-

nachstehenden

Ort

der

Entdeckung

Madras
Marseille

Dsseldorf
Wien
Clinton

Wien

n

Nizza

Wien

J. M. Pernter: Bemerkungen zur Bestimmung
der Sonnen-Temperatur. (Repertorium der

Physik Bd. XXII, S. 1.)

Die Temperatur der sichtbaren Sonnenoberflche,
d. h. der Photosphre, wird nach zwei Methoden ge-

messen, und zwar erstens aus der Hhe der Wasserstoff-

Protuberanzen. Die Formel fr die Temperaturabnahme
eines aufsteigenden Gasstromes ist bekannt und giebt
fr Wasserstoff auf der Sonne eine Abnahme um 141 C.

pro Meile; an der Photosphre muss der Wasserstoff die

Temperatur gehabt haben, die er durch Abkhlung beim

Aufsteigen verloren hat plus seiner Endtemperatur. Aus
den beobachteten Hhen der Protuberanzen von 30000 Mei-

len wrde sich demnach eine Oberflchen-Temperatur von
ber 3 Millionen Graden ergeben, und da man sogar

Protuberanzen von 75000 und 7G000 Meilen gemessen,
erhlt man Minimal -Temperaturen von 5371000 und
5868000 C.

;
aus einer mittleren Hhe der Protuberanzen

von 8000 Meilen hat Zllner die Sonnentemperatur zu

1 100000 C. berechnet.

Herr Pernter bemerkt jedoch zu dieser Methode,
dass die benutzte Formel nur fr reine, permanente Gase

gilt, dass aber durch Zumischung von Dmpfen eine

bedeutende Verlangsamung der Abkhlung wegen der

Condensation eintritt. Es treten ferner in grsseren
Hhen chemische Verbindungen auf, deren Bildungs-
wrme gleichfalls eine Verzgerung der Abkhlung ver-

anlasst. Unter Bercksichtigung dieser Verhltnisse be-

trgt die Abkhlung beim Aufsteigen eines aus Gasen

und Dmpfen bestehenden Stromes nur 70 pro Meile
;

und wenn man bercksichtigt, dass die hohen Protu-

beranzen nur ausnahmsweise, wahrscheinlich aus beson-

ders stark erhitzten Partien der Sonnenoberflche, auf-

steigen, so wird zur Berechnung der mittleren Sonnen-

temperatur nur die mittlere Hhe der regelmssigen
Protuberanzen zu verwerthen sein, welche 1500 Meilen

betrgt. Man erhlt so als mittlere Minimal-Temperatur
der Photosphre rund 104000 C.

Die zweite Methode zur Bestimmung der Sonnen-

temperatur ist die aus Strahlungsversuchen abgeleitete.

Aus der Wrmeintensitt der Sonnenthermometer berech-

nete man die Sonnen-Constante (das Ausstrahlungsver-

mgen der Oberflcheneinheit) zu 2,3 bis 3 Calorien und

aus diesen unter Zugrundelegung des Stefan'schen

Strahlungsgesetzes eine Temperatur von 6005 bis 6420 C.

fr die strahlende Oberflche. Zu dieser Grsse ist aber

zu bemerken, dass die Photosphre von einer Gashlle

umgeben ist, welche nach den neuesten Messungen etwa

40 Proc. der Sonnenstrahlen absorbirt; danach muss die

Temperatur der Photosphre 10000 betragen.
Die anfnglich so kolossalen Differenzen der Sonnen-
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temperatur von 50000000 und C00 sind somit auf die

Grenzen von 100000 und 10000 eingeengt. Der letztere

Werth ist aber noch wahrscheinlich zu klein, weil die

Absorption der Sonnenatmosphre grsser und die

Stefan 'sehe Formel nicht absolut richtig ist.

L.Sohncke: Elektromagnetische Drehung natr-
f liehen Lichtes. (Ann. d. Physik N. F. Bd. XXVII,

S. 203.)

Die Drehung der Polarisationsebene des Lichtes

durch elektromagnetische Krfte ist seit ihrer Entdeckung

nach mancherlei Richtungen weiter verfolgt worden;

aber in allen Arbeiten hierber wurde nur die Wirkung
der elektromagnetischen Krfte auf p o 1 a r i s i r t e s Licht

untersucht, whrend die Prge, ob diese Krfte auch

auf unpolarisirtes, natrliches Licht eine nachweis-

bare Wirkung haben, bisher noch nicht untersucht

worden ist. Herr Sohncke unternahm die Bearbeitung

dieser Frage, von folgender Betrachtung ausgehend.

Bekanntlich interferiren zwei aus derselben Quelle

stammende, geradlinig polarisirte Lichtstrahlen, welche

unter hinreichend spitzem Winkel zusammentreffen, sehr

vollkommen, wenn sie parallel polarisirt sind, sie iuter-

feriren hingegen gar nicht, wenn sie senkrecht auf

einander polarisirt sind. Natrliche Lichtstrahlen ver-

halten sich in dieser Beziehung vollkommen wie parallel

polarisirte, sie interferiren vollkommen. Daraus scheint,

zu folgen, dass bei den natrlichen Strahlen, ganz ebenso

wie bei den parallel polarisirten, das ergriffene Theilchen

stets von beiden einen Antrieb in derselben Richtung

erhlt. Wenn es nun gelingt, durch elektromagnetische

Krfte die Schwingungsrichtung des einen von zwei

natrlichen Lichtstrahlen um 90 gegen die des anderen

zu drehen, dann mssen sich die beiden Strahlen wie

senkrecht zu einander polarisirte verhalten und ihre

Interferenzfhigkeit verlieren.

Der Versuch wurde in der Weise angestellt, dass die

beiden zur Interferenz bestimmten Strahlenbndel natr-

lichen Lichtes erst durch einen Doppelquarz gingen,

durch welchen die Iuterferenzstreifen zum Verschwinden

gebracht wurden. Die beiden Strahlen gingen dann

durch mglichst gleiche Glasstbe, welche von Draht-

rollen umgeben waren
;
wurde nun durch die Drhte ein

elektrischer Strom in der Weise geschickt, dass seine

Richtung in beiden Rollen eine entgegengesetzte war, so

sah man im Momente des Stromschlusses stets deutliche

Iuterferenzstreifen auftreten. Hierdurch war die elektro-

magnetische Drehung des natrlichen Lichtes erwiesen.

Wenn bei diesen Versuchen die Rollen in entgegen-

gesetztem Sinne umflossen wurden, als in welchem die

Schwiugungsrichtung durch den Quarz schon gedreht

war, so erschienen die Streifen am ursprnglichen Orte
;

bei umgekehrter Richtung waren die Streifen verschoben.

Daraus folgt, dass die elektromagnetische Drehung der

Schwingungsrichtung im natrlichen Lichtstrahle in dem-

selben Sinne erfolgt, in welchem der Strom das durch-

strahlte Glasstck umfliesst.

Die bisherige Ansicht vom Wesen des natrlichen

Lichtes im Vergleiche zum polarisirten, nach welcher

das natrliche Licht elliptisch polarisirtes mit stets

wechselnder Lage der grossen Ellipsenaxe sei, hat sich

durch die obigen Versuche ber die elektromagnetische

Drehung der natrlichen Lichtstrahlen durchaus zu-

treffend erwiesen.

Engenio Canestrini : Beobachtungen ber das
Crookes'sche Radiometer. (Atti della Societa

Veneto-Trentina ili Scienze naturali. Vol. IX, Fase. II, p. 185.)

Auf die Reihe von Einzelexperimenten, welche Herr

Canestrini ausgefhrt hat, soll an dieser Stelle nur

hingewiesen werden. Sie sind zum grossen Theil Wieder-

holungen lterer Versuche mit der Lichtmhle, aber

unter Modificationen der Bedingungen ,
die ihnen ein

besonderes Interesse verleihen. Um nur Eins zu er-

whnen, hat der Verfasser seine empfindliche Lichtmhle
durch die verschiedenen Abschnitte eines Spectrums ge-

fhrt und in jeder Farbe die Zeit bestimmt, welche fr
eine ganze Drehung gebraucht wird; er fand so im

Ultraroth 10,3, im Violett 17,2 Secuuden. Die Geschwin-

digkeit der Drehung nahm dabei vom Ultraroth bis zum
Ultraviolett in den einzelnen Spectralfarben allmlig ab,

so dass dieses einfache Instrument ein sehr bequemes
Mittel ist, um einer Klasse von Schlern die Vertheilung
der Wrme im Spectrum zu demonstriren. Ebenso lsst

sich bequem das Gesetz der Wrraeabnahme mit der

Entfernung von der Wrmequelle und noch anderer

Wrmeerscheinungen sehr anschaulich mit dem Radio-

meter darstellen.

Herr Canestrini spricht die Hoffnung aus, dass es

mglich sein werde, dieses einfache Instrument so zu

modificiren, dass es zu genauen Messungen wird ver-

wendet werden knnen. Aber schon jetzt ist es fr die

bescheidensten physikalischen Cabinette ein billiges

Mittel, um den Hrern einige der wichtigsten Gesetze

der Physik zu demonstriren.

A. Ladenburg: Versuche zur Synthese des Co-
niins. (Berichte d. deutseh. cheirj. GeseHsch. Bd. XIX,

S. 439.)

Im Verfolg seiner Versuche zur Synthese stickstoff-

haltiger, vom Pyridin sich ableitender Alkaloide ist es

Herrn Ladenburg gelungen, ein dem Coniiu
,
dem

wirksamen Bestandtheile des Schierlings, usserst nahe

stehendes
,
wahrscheinlich mit ihm sogar identisches Al-

kaloid darzustellen. Die Zusammensetzung, sowie das

chemische Verhalten des Coniins lassen dieses als -Nor-

malpropylpiperidin erkennen, und es stand daher zu er-

warten, dass, wie das Piperidin aus Pyridin, dieses

durch Reduction des et - Propylpyridins zu erhalten

war. Diese Synthese scheiterte jedoch daran, dass

bei der Bildung des a - Propylpyridins aus Pyridin
und Popyljodid eine moleculare Umlageruug stattfand,

indem sich dabei das Isopropylpyridin bildete, wel-

ches bei der Reduction zwar eine dem Coniin nahe-

stehende, jedoch deutlich von ihm verschiedene Base

lieferte. Whrend also dieser einfachste Weg der Syn-
these erfolglos blieb, fhrte der folgende Weg zum Ziele :

Ladenburg erhitzte -Methylpyridin (-Picolin) mit

Paraldehyd auf 250, wobei sich unter Wasseraustritt je

ein Molecl Aldehyd und Picolin zu Allylpyridin ver-

einigen :

Cr,H4 N.CII3 + CH3.COH = C6 H4
N.C3 HB + H2 0.

Unterwirft man das so erhaltene -Allylpyridin einer

Reduction, so wird sowohl der Pyridinring in den Pipe-

ridinrmg, als auch die Allylgruppe in die Normalpropyl-

gruppe bergefhrt und die dabei entstehende Base er-

wies sich sowohl durch ihren Siedepunkt als durch die

Krystallform und den Schmelzpunkt ihres Chlorhydrates
und Jodeadmiunuloppelsalzes als mit dem Coniin identisch.

Wenngleich die Reinheit des angewandten n-Picolius

nach Ladenburg's eigener Aussage nicht ganz eiu-

wurfsfrei ist, so ist es doch usserst wahrscheinlich, dass

Ladenburg die Synthese des Schierlingsalkaloides ge-

lungen ist. L. G.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
, handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braurusehweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Nraunschwoig. Fttl die Rortaction verantwortlich: Eduard Viewog.
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F. A. Forel: Die Tiefen-Fanna der Schweizer
Seen. (Gekrnte Preisschrift. Neue Denkschriften d. allg.

Schweiz. Gesellsch. f. d. gesammten Naturwissenschaften.

XXIX, 2, 1885; S. A. VIII, 234 S.)

Der Gte des Herrn Verfassers verdanken wir den

nachstehenden Bericht ber die bedeutenden Unter-

suchungen, welche er in der oben citirten Monographie
verffentlicht hat. Sie umfasst die Ergebnisse der

wissenschaftlichen Arbeiten, welche Herr Forel im

Verein mit einer Reihe von Mitarbeitern seit dem
Jahre 1869 ber die Tiefenfauna des Genfer Sees

angestellt hat, und das, was ber die anderen Schweizer

Seen anderweitig bekannt geworden. Diese Mono-

graphie erffnet ein Forschungsgebiet, das eine Fund-

grube fr neue Untersuchungen und Entdeckungen
zu werden verspricht, und verdient allgemeinste Be-

achtung.
In dem ersten Kapitel behandelt der Verfasser

die geographischen Verhltnisse der Seen des von ihm

bercksichtigten, centralen, subalpinen Gebietes",

welches begrenzt wird durch den Bourget-, den Boden-

und den Corner-See. Die fr die Tiefeufauua wichtigen,

geographischen Factoren sind die geographische Breite,

die Hhe ber dem Meeresspiegel, die Oberflche, die

Tiefe, das Volumen des Sees und die Oberflche des

Zuflussgebietes; dieselben werden fr die 23 Seen, deren

Tiefeufauna bisher mehr oder weniger vollstndig
untersucht worden, bersichtlich zusammengestellt.

Das zweite Kapitel ist den Verhltnissen des Me-
diums gewidmet. Dieser Theil der Abhandlung sttzt

sich wesentlich auf die vom Verfasser selbst im Genfer

See ermittelten Thatsachen, welche, nach einigen an

anderen Seen gemachten Erfahrungen , einer weit-

gehenden Verallgemeinerung fhig sind. Bei dem

Medium, welches den Thieren zum Aufenthalt dient,

sind die folgenden Punkte wesentlich und eingehend
untersucht: der Druck, die Bewegungen des Wassers

(Wellen und Strmungen), die Wrme, die ober-

flchliche Eisbildung, das Licht, der im Wasser sus-

pendirte Staub
,
die chemische Zusammensetzung des

Wassers, die gelsten Gase, das Bodenrelief und die

Bodenbeschaffenheit. Von diesen zahlreichen, fr die

Fauna wichtigen Momenten sollen hier nur einige

hervorgehoben werden.

Die Wrme des Wassers: Bei kaltem Wetter

sucht die Temperatur sich in der Gesammtmasse deB

Wassers durch verticale Convectionsstrmungen aus-

zugleichen; bei warmem Wetter wird sie verschieden,

indem sich Schichten bilden, deren Wrme von oben

nach unten abnimmt. Der Wechsel der Lufttemperatur
veranlasst in den Seen eine dreifache periodische

Schwankung: Eine tgliche Variation, die sich bis

10 bis 15 m Tiefe erstreckt; eine jhrliche Variation,

die bis 100 bis 150 m hinabsteigt, und eine mehr-

jhrige, unregelmssige Variation, welche bis zu den

grssten Tiefen hinabsteigt. Im Winter 1879/80
khlten die tiefsten Schichten des Genfer Sees um

0,6 ab und von 1880 bis 1884 erwrmten sich diese

tiefsten Schichten fortschreitend um 0,1 bis 0,2

jhrlich.
Das Licht dringt ins Wasser bis zu Tiefen, die

sich mit den Jahreszeiten ndern; im Winter ist das

Wasser durchsichtiger als im Sommer. Eine weisse

Scheibe wird im Genfer See whrend des Winters bis

zu einer Tiefe von 17 m gesehen; im Sommer hin-

gegen nur bis 6 bis 7 m. Ein mit Chlorsilber gegen
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Licht empfindlich gemachtes Papier wird im Winter

bis zu einer Tiefe von 95 m geschwrzt; im Sommer

hingegen nur bis 45 m. Diese Verschiedenheit der

Durchsichtigkeit rhrt von den grsseren oder gerin-

geren Mengen Staub her, welche im Wasser suspeu-

dirt sind.

Die chemische Zusammensetzung ndert

sich in einem grossen See sehr wenig. Die im Wasser

des Genfer Sees gelsten, festen Substanzen sind

stets in gleichen Mengen vorhanden, nmlich 174 mg
im Liter; die wichtigsten unter ihnen sind: Calcium-

carbonat 74 mg, Calciumsulfat 48 mg, Magnesium-
carbonat 17 mg, Natriumsulfat 15 mg u. s. w. Die

durch Kaliumpermanganat erkennbaren, organischen

Substanzen steigen von 8 bis auf 13 mg per Liter je

nach der Jahreszeit. Die gelsten Gase betragen nach

den von verschiedenen Autoren ausgefhrten Analysen
in Cubikcentimetern pro Liter Wasser: Sauerstoff 5

bis 10, Stickstoff 12 bis 18, Kohlensure 3 bis 12.

In der Tiefe hat das Wasser dieselbe chemische Zu-

sammensetzung wie an der Oberflche, da die Con-

vectionsstrmungen eine hufige Erneuerung des Was-

sers in grossen Tiefen veranlassen
;

die in demselben

gelsten Mineralstoffe zeigen dieselben Mengenverhlt-
nisse und in Betreff der Gase ergeben die genauesten

Bestimmungen (J.Walter) nur eine geringe Zunahme
der Kohlensure im Wasser der Tiefe; das Maximum

liegt etwa in 100 m.

Der Boden besteht berall aus einem sehr feinen

und sehr zarten, mehr oder weniger kalkigen Thon-

mergel. Einige chemische Analysen und das Studium

einer grossen Zahl von Baggerprobeu ergaben be-

deutende Verschiedenheiten in den verschiedenen Seen.

Der Verfasser theilt die Bden in verschiedene Typen,

je nachdem sie aus Thon
, Thoumergel, Kalkmergel

oder Kalk bestehen, und in verschiedene Facies, je

nachdem sie lehmig, schlammig, glimmerig, kieselig

oder sandig sind (man kann noch eine Mornenfacies

hinzurechnen, danach einer jngsten Entdeckung des

Herrn Forel im Genfer See iu 60 m Tiefe eine Morne
am Seeboden liegt).

Jeder See wird in eiuzelne Regionen getheilt, und

zwar: 1) Die Kstenregiou bis zu 25 m Tiefe, wo die

Grenze der Wellenthtigkeit, des deutlichen Sehens und
der tglichen Wrmeschwankungen liegt, whrend die

jhrlichen Wrmeschwankuugen noch sehr ausgiebig

sind; 2) die obere Zone der Tiefenregion bis zu 60 m;

3) die untere Zone der Tiefenregion jenseits 60 m;
4) die pelagische Region an der Oberflche und in

der Mitte des Sees.

In dem dritten Kapitel seiner Monographie studirt

der Verfasser, sich auf die Untersuchungen im Genfer

See sttzend, die Fauna und die Flora der Oberflchen,
und zwar sowohl die littoralen als die pelagiscben; in

diesen sieht er den Ursprung der Tiefenfauna.

In dem Abschnitte, welcher das Hauptthema der

Untersuchung enthlt, nmlich die Tiefenfauna, er-

rtert der Verfasser die Apparate und Methoden,
welche bei den Baggerungen der Seen angewendet

werden, und die Art, wie das Material ausgelesen und

studirt worden. Ein Paragraph ist der Tiefenflora

und der oberflchlichen Schlammschicht gewidmet,
welche HerrForel den organischen Filz" nennt,

da sie von einem Geflecht von Algen , Palmellaceen,

Diatomeen u. s. w. gebildet wird. Hierauf folgt die

zoologische Aufzhlung der Tiefenfauna des Genfer

Sees mit der Beschreibung neuer Arten nach den

Untersuchungen der Specialforscher, die sich mit diesem

Gegenstande beschftigt haben, nmlich die Herren

Bngnion, Lebert, Haller, Humbert, Blanc,

Vernet, Clessin, Brot, Grube, du Plessis, Graff
u. A. Die Liste umfasst 14 Wirbelthiere, 27 Arthropo-

den, 6 Mollusken, 29 Wrmer, 1 Coelenterate, 22 Proto-

zoen. Unter diesen Arten sind 22 neue; es sind ferner

drei neue Gattungen in Folge dieser Studien ge-

schaffen worden, und zwar unter den Hydrachniden
der Pachygaster von Lebert, unter den Cytheriden
der Acanthopus von. Vernet und unter den Anne-

liden der Bythouomus von Grube.
Ein letzter Paragraph giebt die zoologische Auf-

zhlung der Tiefenfaunen von 19 Seen der centralen

subalpinen Region nach den Untersuchungen von

Asper, Imhof, du Plessis und Forel.

Das letzte Kapitel behandelt unter der Ueberschrift

allgemeine Betrachtungen, Fragen und Probleme,

welche durch das Studium der Tiefenfauna sich auf-

drngen. Es sind dies: die Genesis dieser Fauna,

welche der Autor wegen der grossen Allgemeinheit

der Formen einer Einwanderung der littoralen Species

und der einiger Arten der Hhlenfauna (blinde Crusta-

ceen) in den See zuschreibt, die Bewohnbarkeit der

grossen Tiefen der Seen, die Umgestaltungen, welche

die Tiefenspecies erfahren haben, die Ernhrung der

Tiefenfauna, ihre Athmung, die Variationen nach

Zeit und Ort, einige, bestimmte Gruppen von Thieren

interessirende, besondere Fragen wie Insectenlarven,

Athmung der Limneen, Pisidien
, Mermis, Turbella-

ria u. s. w. ,
das Fehleu gewisser Typen in derTiefen-

fauna, endlich Vergleichungen mit der Tiefenfauua

der Meere und mit der Tiefenfauna anderer Sss-

wasserseen
,
ausserhalb des vom Autor studirten Ge-

bietes.

In dem Schlussparagraphen endlich stellt Herr

Forel das, was au Arbeit bereits ausgefhrt ist, dem

gegenber, was noch zu thun brig bleibt, und fordert

die Naturforscher auf, sich mit diesen Untersuchungen
zu beschftigen, die kaum begonnen sind und die

noch Pausende werthvoller Entdeckungen denen ge-

whren werden, die sich denselben widmen.

Richard Hennig: Untersuchungen ber die

Homogenitt von Messing, Zink, Kupfer
und Eisen. (Annalen der Physik N. F., Bd. XXVII,

S. 321.)

Die speeifischen Gewichte fester Krper von Unter-

suchungsstcken verschiedener Abstammuug zeigen

oft erhebliche Abweichungen von einander, die theils

physikalisch, theils chemisch begrndet sind und nicht

selten bis zu mehreren Procenteu der Gesammtdichte

'betragen. Es ist nun eine interessante Frage, in-
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wieweit solche Dichteunterschiede auch bei Uuter-

suehungskrpern gleicher Abstammung oder innerhalb

ein und desselben Krpers auftreten knnen; und

diese Frage hat der Verfasser fr einige Metalle und

Legirungen experimentell zu lsen gesucht.

Die Krper wurden meist in gegossenem Zustande

untersucht, und wenn sie in diesem erhebliche Dichte-

unterschiede zeigten, wurden sie auch in gewalztem

und gezogenem Zustande (als Blech und Draht) der

Untersuchung unterworfen. Die Dichtevertheilung

wurde bestimmt durch die Ermittelung des speeifischen

Gewichtes der ganzen Stcke und der einzelnen Theile,

in welche sie mechanisch zerlegt wurden. Vorher

wurde aber durch Versuche der Nachweis gefhrt,

das weder die beim Abfeilen und Abdrehen auf-

tretende Erwrmung, noch die directe, mechanische

Einwirkung die Dichte der getrenuteu Theile wesent-

lich ndern. Die untersuchten Krper wurden mit

grosser Sorgfalt ausgewhlt, resp. fr die Unter-

suchung direct hergestellt, und die einzelneu Be-

stimmungen ihrer speeifischen Gewichte sind in der

Abhandlung ausfhrlich geschildert. Es wurden

hierbei die nachstehenden Resultate gewonnen.

Von smmtlicheu untersuchten Krpern: Messing,

Zink, Kupfer, Eisen und Stahl war kein einziger vllig

homogen. Alle zeigten vielmehr Dichteschwankungen,

und zwar beobachtete man: 1) unregelmssige Schwan-

kungen, welche bei allen Krpern auftraten, wenn

auch ihr Betrag oft nur wenig ber die Grenzen der

Beobachtungsfehler hinausging; 2) Dichteschwanknn-

gen von bestimmter, rumlicher Gesetzmssigkeit, die

zwar nur bei einem Theile der untersuchten Krper
mit Sicherheit nachgewiesen werden konnten, aber

bedeutend grsser waren als die unregelmssigen.

Weitaus die bedeutendsten Schwankungen zeigte

das Messing. Die unregelmssigen Schwankungen,
die mglicher Weise auf Verschiedenheiten der

Mischungsverhltnisse der Bestandtheile der Legirung

(Kupfer und Zink) zurckzufhren sind, betrugen in

einzelnen Fllen 3,5 bis selbst 9 pro mille der mittleren

Dichte. Ausserdem zeigten smmtliche gegossenen

Messingkrper eine bedeutend grssere, gesetzmssige

Aenderung; ihre Dichte nahm nmlich in der Rich-

tung von aussen nach innen betrchtlich ab. Der

Betrag dieser Aenderung erreichte in den meisten

Fllen ca. 4 Proc, in einem Falle sogar mehr als

6 Proc. Diese Dichteabnahme wurde, wie zu erwarten

war, mit der Entfernung vom Rande immer geringer,

so dass die untersuchten Messingkrper in ihren cen-

tralen Partien homogener waren, als in den peripheri-

schen. Bercksichtigt man, dass beim Gusse eines

Krpers die berflchentheile eher erstarren, als die

inneren Partien, so lsst sich die beobachtete Er-

scheinung auch so aussprechen, dass bei gegossenen

Messingkrpern immer diejenigen Theile die grsste
Dichte haben, die nach dem Giessen zuerst erstarrt

sind. Durch die mechanische Bearbeitung wurden

die Messingstcke bedeutend homogener; die Dichte-

unterschiede gingen bis auf 1 Proc. herunter; in den

gezogenen Drhten waren die peripherischen Theile

bedeutend homogener, und die gewalzten Bleche

waren in der Walzrichtung vollkommen homogen.

Zinkguss zeigte berhaupt keine gesetzmssige

Dichtenderung; er war in hohem Grade homogen

(die Schwankungen waren kleiner als 0,5 pro mille).

Ebenso zeigte Kupfer in fehlerfreien Gussstckeu, so-

wie im bearbeiteten Zustande, nur geringe Dichte-

schwankungen (im Guss etwa 3 pro mille, im Draht

und Blech etwa 1,5 pro mille der mittleren Dichte).

Interessantere Ergebnisse lieferte wieder das Eisen;

in den untersuchten Gussstcken war eine regelmssige
Dichteabnahme in der Richtung von unten nach oben

und eine weniger deutliche in der Richtung von aussen

nach innen zu erkennen (die Schwankung betrug bis

nahe 1 Proc). Dass bei diesen regelmssigen Dichto-

abnahmeu, in hnlicher Weise wie beim Messing, die

Reihenfolge der Abkhlung der einzelnen Schichten

bestimmend gewesen, lsst sich nicht sicher behaupten;
um einen solchen Schluss zu rechtfertigen, sind noch

Versuche mit Krpern von grsserer Hhe erforderlich,

welche Herr Hennig nachtrglich ausfhren will.

Mit Stahl sind bisher nur wenig Versuche gemacht,

und zwar nur an gleichartigem Material. Es zeigte

sich roher und ausgeglhter Stahl, der eine energische,

mechanische Bearbeitung erfahren, in hohem Urade

homogen. Durch die Hrtung erfuhr der Stahl stets

die bekannte Dichteabnahme, welche bis 10 pro mille

betrug; die Dichtevertheilung im gehrteten Stahl

hingegen war im Vergleich mit den rohen und unaus-

geglhten Stcken nicht wesentlich verndert; eine

nach den bisherigen Anschauungen erwartete Dichte-

abuahme von aussen nach innen ist bei keinem der

untersuchten Hartstahlstcke zu Tage getreteu.

Unter den vorstehenden Resultaten ist zunchst

von Interesse die bedeutende Dichteabnahme des ge-

gossenen Messiugs in der Richtung von aussen nach

innen. Die Ursache dieser Erscheinung kann kaum

anderswo gesucht werden, als in der Annahme einer

Volumenverminderung der Masse beim Erstarren.

Die zuerst erstarrende Oberflche des Krpers leistet

der Contraction der inneren Theile Widerstand und

verhindert sie, sieh auf die Dichte zusammen zu ziehen,

welche die freien Theilchen beim Erstarren annehmen.

Vorausgesetzt muss aber dabei werden, dass die

Zhigkeit der erstarrenden Masse gross genug ist,

damit die Cohsion der Theilchen dem Contractious-

bestreben hinreichend Widerstand leistet und eine

neue Gleichgewichtslage von geringerer Dichte schafft.

Reichen die Cohsionskrfte hierzu nicht aus, dann

entstehen Risse und Hohlrume im Inneren, whrend

die Masse berall homogen erstarrt; dies ist beim

Zink und Kupfer in der That der Fall. Die Dichte-

abnahme des Eisens in der Richtung von unten nach

oben lsst sich in hnlicher Weise noch nicht ein-

wurfsfrei erklren.

Ein zweites sehr bemerkenswerthes Resultat ist

die Beobachtung, dass die gehrteten Stahlstcke keine

wesentlich andere Dichtevertheilung zeigten als die

ungehrteten Stcke derselben Krper. Dies wider-

spricht der ziemlich verbreiteten Ansicht, dass bei der
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Hrtung durch die intensive Abkhlung die Oberflche

momentan erstarre, und der innere Kern weich und

weniger dicht bleibe, und dass auf diesem physikali-
schen Vorgange das eigentliche Wesen der Hrtung
beruhe. Die Thatsache, dass die Dichte des gehrteten
Stahles keine Abnahme von aussen nach innen zeigt,

spricht entschieden gegen diese physikalische Vor-

stellung von dem Wesen der Stahlhrtung, vielmehr

zu Gunsten der in neuerer Zeit vertretenen Ansicht,
welche die Hrtung des Stahles auf eine chemische Ver-

nderung desselben zurckfhrt (vergl. Rudsch. 1, 116).

Alexander Mc Adie: Atmosphrische Elek-
tricitt in grossen Hhen. (Proceedings of

the American Academy of Arts and Sciences, Vol. XXI,
1885, p. 129.)

Die nachstehenden Beobachtungen sind aufdem Blue

Hill Observatorium angestellt; der Gipfel des Hgels
hat eine Hhe von 635 Fuss ber dem Meeresspiegel
und ist der hchste Punkt dieses Abschnittes der

Atlantischen Kste
;
die Umgebung ist flach, mit nur

wenig niederen Hgeln ,
ihre mittlere Hhe betrgt

weniger als 100 Fuss; das Tiefland ist durch ansehn-

liche Flsse und mehrere Teiche gut bewssert.
Im Juni vorigen Jahres nahm Herr Mc Adie eine

Reihe von Instrumenten auf den Gipfel des Hgels
und stellte dort einige Beobachtungen ber die Luft-

elektricitt an.

Zunchst suchte er am 17. Juni die Differenz zwi-

schen dem Luftpotential 5 Fuss ber der Erde und dem

Bodenpotential zu bestimmen. Zum Sammeln der Luft-

elektricitt Hess er Wasser auf eine isolirte Metall-

platte tropfen, die mit der einen Hlfte des Quadraut-
elektrometers verbunden war; die anderen Quadranten
waren zur Erde abgeleitet. Das Elektrometer zeigte
keinen merklichen Unterschied zwischen dem Poten-

tial der Luft und dem der Erde.

Er Hess hierauf einen grossen, leichten Drachen,
der an der Vorderflche mit Zinnfolie bedeckt und
dessen Leine mit Kupferdraht umsponnen war, 200
Fuss hoch steigen, und verband ihn mit der einen

Hlfte des Quadrantelektrometers, whrend die andere
zur Erde abgeleitet war. Sofort schlug die Nadel
ber die Grenze der Scala hinaus und gab ein hohes,

positives Potential der Luft an. Die Empfindlichkeit
des Elektrometers wurde nun vermindert, und es

konnte festgestellt werden, dass der Unterschied zwi-

schen dem Potential des Drachens und des Bodens
etwa 500 Volts betrug. Der Wind wehte zur Zeit

frisch aus Nordwest und der Drachen schien sta-

tionr; die Berhrung des Drachendrahtes mit dein

Bodendrahte gab einen Funken von V20 Zoll Lnge.
Diese Resultate wurden den ganzen Vormittag hin-

durch beobachtet, und auch Nachmittags war die Er-

scheinung im Ganzen die gleiche; da aber der Wind
jetzt in Stssen wehte, hob und senkte sich der

Drachen, und jeder Hebung und Senkung entsprach
eine Zunahme resp. Abnahme der Ablenkung.

Am 18. Juni Nachmittags konnte wiederum einige
Fnss ber dem Boden keine Potentialdifferenz nach-

gewiesen werden; freilich war das Elektrometer so

unempfindlich gemacht, dass nur ein Unterschied von
2 Volts entdeckt werden konnte. Der Himmel war
klar und der Drachen stieg 350 Fuss auf; die Nadel
des Elektrometers schlug ber die Scalagrenzen aus;
bei einer Hhe des Drachens von 200 Fuss war die

Ablenkung etwa 10 Scaleutheile und sehr vernder-
lich. Es war nun mglich, die Schwankungen der

Werthe des Lnftpotentials zu verfolgen; zeitweise

sah man die Nadel ber die Scala hinausschwingen,
und entweder da etwas verweilen, oder sofort zurck-

kehren; andere Male ging sie auf 5, 7 oder 8 zurck.
Diese Schwankungen sind das charakteristischste und
interessanteste Ergebniss dieses Versuches, der bis

1 1 Uhr fortgesetzt wurde. Einige Zahlen werden
dies am besten veranschaulichen.

2 e;j
Ab- entsprechend

lenkung in Volts

8 Uhr 4 Min. See. p. m. 24 -f ber 500
10 10 200

20 8 150

30 15 300

40 15 300

50 8-15 150

8 Uhr 5 Min. See. p.m. 10 120

Whrend dieser Zeit schien der Drachen nur sehr

geringe Bewegungen zu machen
, so dass diese die

bedeutenden Aenderungen des Potentials nicht zu er-

klren vermgen ;
doch waren die Bewegungen, soweit

dies ermittelt werden konnte , stets entsprechend der

beobachteten Aenderung des Potentials, dem Steigen

entsprach eine Zunahme des Potentials, dem Sinken

eine Abnahme.

Am Nachmittage des 19., bei wolkenlosem, aber

dunstigem Himmel, stieg der Drachen 500 Fuss ber

den Gipfel; als er stationr geworden, war die Ab-

lenkung der Nadel ber die Scala hinausgegangen
und offenbar grsser als in den vorangegangenen

Beobachtungen. Alle paar Minuten konnte man nm-
lich grosse Funken erzielen, wenn man den Drachen-

draht dem Erddrahte nherte.

Als das hervorragendste Resultat seiner Beob-

achtungen betrachtet Herr Mc Adie den Nachweis

einer so hohen elektrischen Spannung bei einem

wolkenfreien Himmel. Vielleicht wird dies Resultat

ein Argument abgeben gegen die Ansicht, dass die

Condensation zur Erklrung der Entstehung der Luft-

elektricitt nothwendig sei.

Der Verfasser erwhnt zum Schluss, dass man den

Einwand erheben knne, die beobachteten Wirkungen
mgen von der Reibung der Luft gegen den mit Zinn-

folie bekleideten Drachen (dessen lngste Axe ber

4 Fuss betragen) herrhren. Er neigt jedoch der

Ansicht zu
, dass es sich um ein positives Potential

der Luft handle, das mit der Hhe zunehme. Eine

definitive Entscheidung kann nur durch lange und
vielfache Beobachtungen mittelst selbstregistrirender

Elektrometer herbeigefhrt werden.
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Kleinere Mittheilungen.

A. Auwers: Ueber die Erklrung der sogenann-
ten neuenSterne undBeobachtuugen der

Nova Scorpii von 1860. (Astr. Nachrichten Nr. 2715.)

Bezugnehmend auf die Erklrungen ,
welche ber

den neuen Stern im Andromeda-Nebel aufgestellt worden,

macht Herr Auwers auf eine Beobachtung aufmerksam,

die er im Jahre 18G0 am Nebel M. 80 gemacht, und die

er jetzt ausfhrlicher mittheilt.

Am 21. Mai konnte er den Nebel, den er im April

und Mai wiederholt beobachtet hatte, im Kometensucher

nicht finden, vielmehr sah er au dessen Stelle einen

Stern siebenter Grsse; im Heliometer mit G5 facher Ver-

grerung erkannte er, dass dieser Stern in dem Nebel,

ein wenig auf seine Mitte folgend, stand und ihn fast

ganz berstrahlte. Am 22., bei nebliger Luft, schien die

Nova" von gleicher Grsse; am 24., bei gleichen Ver-

hltnissen, schien der Stern achter Grsse; am 3. Juni

war die Nova nur noch zehnter Grsse und machte sich

eigentlich nur durch strkere Verdichtung des Nebels

bemerkbar; am 8. Juni bei sehr guter Luft war eine

grssere Helligkeit in der Mitte des Nebels sichtbar;

am 16. Juni schien die Verdichtung des Nebels noch

immer ein wenig grsser als frher, ein Stern war aber

darin nicht mehr zu erkennen; Anfang Juli waren ge-

nauere Beobachtungen nicht mehr mglich. 1861 wurde

die Gegend noch fter gelegentlich beobachtet, aber der

Nebel erschien immer, wie in den zahlreichen lteren

Beobachtungen bis 18. Mai 1860.

Herr Auwers hlt nun die Wahrscheinlichkeit fr

sehr gering, dass in einem Zeitrume von nur 25 Jahren

ein vernderlicher Stern sich auf den centralen Theil

in dem einen Falle eines erwiesenermaassen gedrngten

Sternhaufens, in dem anderen Falle eines Objectes, das

nach allen sonstigen Anzeichen gleichfalls fr einen ge-

drngten Sternhaufen zu halten ist, durch Zufall proji-

cireu sollte. Die Identitt der Umstnde bei den Er-

scheinungen von 1860 und 1885 mache vielmehr es fast

geradezu nothwendig, die Ursache des Aufleuchtens dieser

beiden Sterne in physischer Zugehrigkeit zu den Grup-

pen zu suchen, in welchen sie erschienen sind. Fr die

Annahme des Herrn Seeliger (Rndsch. I, S. 106), dass

das Aufleuchten der Nova" in der Andromeda durch

einen Zusammenstoss hervorgebracht sei
,

liefere die

gleiche Erscheinung im Jahre 1860 eine sehr wesentliche

Sttze.

C. Wolf: Vergleichung der Resultate directer

astronomischer Beobachtung mit denen
der photographischen Aufnahmen. (Comp-

tes rendus, T. C1I, p. 476.)

Die ausgezeichneten Photographien, welche die

Herren Henry in Paris von Himmelsobjecten gemacht

haben, Bind von einzelnen Astronomen mit solchem Ent-

husiasmus begrsst worden (vgl. Rndsch. I, S. 118), dass

es angezeigt ist, auch den Bedenken Gehr zu schenken,

welche sich gegen das Verdrngen der Oeularbeobach-

tung durch die Photographie mit Recht geltend machen.

Die Herren Henry haben unter anderen die Plejaden-

gruppe photographirt, und diese Photographie wurde

mit der Plejadenkarte verglichen, welche Herr Wolf
im Jahre 1874 angefertigt hat. Dabei haben sich fol-

gende Differenzen herausgestellt:

1) Der Merope-Nebel existirt auf der Photographie

unstreitig nicht als solcher, wie er damals gesehen wor-

den ist; ein Theil des Nebels, den Jeaurat bemerkt,
Goldschmidt beobachtet und Herr Wolf gezeichnet

hat, scheint verschwunden zu sein. 2) Wenigstens fnf-

zig Sterne der Karte von 1874 haben nicht dieselbe

Helligkeit wie auf der Photographie. Ein Dutzend Sterne

der Karte sind auf der Photographie gar nicht vor-

handen; und ein Stern 10. Grsse (in 3m 54s und

29') ist auf der Photographie durch zwei kleine Stern-

chen 15. Grsse ersetzt. Hieraus mchte man schliessen,

dass die Beobachtungen des Herrn Wolf unvollkommen

gewesen.
In den Wintern 1884/85 und 1885/86 hat aber Herr

Ray et auf der Sternwarte zu Bordeaux mit dem 14zl-

ligeu Aequatorial eine Durchmusterung der Plejaden

und Ortsbestimmungen ihrer teleskopischen Sterne durch-

gefhrt, aus denen sich ergiebt, dass der Merope Nebel

mit 140 facher Vergrsserung sehr leicht gesehen wer-

den kann, und die Umrisse desselben unterscheiden sich

sehr wenig von denen, die Herr Wolf 1874 gezeichnet

hat. Ferner hat Herr Ray et sich davon berzeugt,

dass der Stern (3 m 54 s und 28,9') wirklich existirt,

und zwar von etwa 11. Grsse, und einen kleinen Be-

gleiter 14. Grsse besitzt.

Hieraus ergiebt sich, dass der Nebel, den die Photo-

graphie nicht anzeigt, fr das Auge factisch vorhanden

ist, und dass ein Stern 10. bis 11. Grsse, obwohl er

nicht roth ist, sich nur als Stern 15. Grsse auf der

Photographie abbildet. Die Unterschiede zwischen der

Photographie und der Karte des Herrn Wolf von 1874

beruhen also nicht auf Beobachtungsfehlern des letzte-

ren; vielmehr muss aus ihnen die Lehre gezogen werden,

dass die Photographie uns einen Anblick des Himmels

darstellt, der sehr verschieden von dem sein kann, den

uns die directe Beobachtung giebt.

Das Auge lsst uns Sterne sehen, welche die Photo-

graphie entweder gar nicht zu reproduciren vermag, oder

nur mit einer sehr verschiedenen relativen Helligkeit.

Dies ist jetzt ausser Zweifel. Andererseits kann uns die

Photographie die Existenz von Sternen verrathen, die dem
blossen Auge unsichtbar sind. Die beiden Beobachtungs-
arten ergnzen sich somit gegenseitig, und beide sind

nothwendig, um uns eine absolute und authentische

Keuntuiss von der wirklichen Beschaffenheit des Himmels

zu gewhren.
Ferner ist zu beachten, dass die empfindliche Schicht

der photographischen Platte eine andere Netzhaut ist,

als die des menschlichen Auges, und dass die Empfind-
lichkeit der knstlichen Netzhaut sich ndert, wenn ihre

Beschaffenheit eine andere geworden. Es kann sein,

dass eine Collodionschicht einen ganz anderen Himmel

zur Anschauung bringt, als eine Bromgelatineschicht.

Die Himmelskarte, die man jetzt durch Photographie

erhlt, ist eine andere wie die, welche die directe Beob-

achtung giebt; sie ist aber auch eine andere als die,

welche die Photographie der Zukunft nach 20 Jahren

geben wird, wo die Verfahren sicherlich andere sein

werden ,
als die jetzigen. Das menschliche Auge hin-

gegen ist ein stets gleiches Organ ,
dessen Beobachtun-

gen zu allen Zeiten mit einander vergleichbar sein

werden.

Die Photographie bietet mithin eine wichtige Er-

gnzung der Ocularbeobachtung, kann sie aber niemals

ersetzen.

P. Braunow: Ueber den jhrlichen Gang der

Temperatur-Anomalien in den europi-
schen Cyclo n e n. (Repertoriurn fr Meteorologie

Bd. IX, Nr. 2.)

Die verschiedenen Richtungen, aus denen im Gebiete

einer fortschreitenden Cyclone die Winde wehen, bedingen

bestimmte Abweichungen der Temperatur von der nor-

malen, die sich nicht bloss in den einzelnen Abschnitten

des Sturmgebietes verschieden verhalten, sondern auch

in den einzelnen Jahreszeiten von einander differiren.
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Aus dem Studium von 76 Cyclonen, die aus den Wetter-

berichten der Jahre 1876 bis 1880 sich als geeignet fr
diese Untersuchung erwiesen, hat Herr Braunow die

Temperaturabweichuugen fr die in vier Abschnitte ge-

fhcilten Cyclonengebiete jedesmal bestimmt und daraus

die Mittelwerthe der einzelnen Monate abgeleitet. Ab-

gesehen von anderen Schlssen wre das folgende allge-

meine Ergebnisa hervorzuheben. Die Abweichungen der

Temperatur der Cyelone von der normalen sinken vom
Januar bis Juli und steigen vom Juli bis Januar. ])ie

grsste Abweichung im positiven Sinne, tritt im Januar

mit 3,7 ein und die grsste negative Abweichung findet

im Juli mit 0,8 statt; im April und Mai, wie im

September und October, ist die Temperatur der Cyclonen
nahezu die normale.

Otto Lueger: lieber Entstehung und Verlauf
von Hochfluthen. (Zeitschrift d. deutsch. Archi-

tecten- und Ingenieur-Vereins 1885, S. A.)

Die Versuche, eine mathematische Controle fr die

Ursachen der Entstehung und Ausbreitung grosser Ueber-

echwemmungen zu gewinnen, mehren sich stetig, und an

zahlreiche Arbeiten der auf diesem Gebiete, bahn-

brechend vorangegangenen franzsischen Forscher reihten

sich neuerdings auch treffliche Untersuchungen deutscher

Fachmanner, so insbesondere von Honseil und Sonne.
Die vorliegende Studie schliesst sich diesen Vorarbeiten

an, trgt aber sonst eiu durchaus selbststndiges Geprge.
Unter Zugrundelegung der als wahrscheinlich er-

mittelten Werthe fr die Aufnahmefhigkeit des Gelndes
fr Wasser bestimmt der Verfasser durch Rechnung das

Verhltuiss der Mengen des von einem geneigten Hange
wirklich zur Stromrinne abfliessenden Regenwasscrquau-
tums und der vom Boden aufgesogenen Flssigkeit und

findet, dass dieser letztere Betrag an Grsse bedeutend

berwiegt. Es kommt somit bei der Prfung der auf

das Zustandekommen einer Hochfluth einwirkenden Um-
stnde zunchst darauf au, die geologische Beschaffenheit

des Bodens im Sammelgebiete genau kennen zu lernen

und festzustellen, ob, wenn undurchlssiges Terrain ber-

haupt vorhanden, dasselbe diese Eigenschaft von Anfang
an oder erst in Folge einer gewissen vorhergegangenen
Sttigung besitze. Hierauf wird die Gleichung des von

der Fluthwelle zurckgelegten Weges entwickelt; durch

diese wird eine Berechnung der Zeit mglich, welche

zwischen der Bildung jener Welle an einem Orte A und
dem Eintreffen des Hochwassermaximums an einem in

bestimmter Entfernung AB unterhalb .4 gelegenen Orte

B verfliegst. Die Intensitt der Hochfluth ist nicht allein

von der Strke des Niederschlags, sondern in noch hhe-
rem Maasse von dessen Dauer abhngig, und zwar giebt

es fr jede undurchlssige oder doch nur innerhalb

enger Grenzen durchlssige Bodenart eine Regeudauer,
nach deren Ablauf die Hochwassermenge der in der

Seounde die ganze Niederschlagsmenge treffenden Regen-

menge gleich wird und somit ihren grssten Wert li er-

reicht. Es ist also der Durchlssigkcitscoefficient stets

zuerst zu eruireu
;
wrde doch z. B. ein 36 stndiger

liefen in einem mit guter Ackerkrume bedeckten Hgel-
lande der Rechnung zufolge erst ein solches Hochwasser

zuwege bringen, wie es in einem der Bodenplastik nach

hnlich gestalteten, jedoch nur nacktes Gestein auf-

weisenden Territorium schon einem sechsstndigen Regen-
falle gelingt. Selbstverstndlich ist auch die Eigenart
cineB jeden der Fluthwelle tributren Wasserlaufes zu

bercksichtigen.
Die Prophylaxe der Hochfluth

,
welche immer mehr

auszubilden ist, und welche dereinst eine Hauptaufgabe
der mit der Zeit hoffentlich ins Leben tretenden hydro-

graphischen Institute ausmachen wird
,
hat nicht nur

mit der Zeit, welche die Woge zu ihrer Fortpflanzung

braucht, sondern auch mit der Geschwindigkeit zu rech-

nen, welche jene Woge beim Durchgnge durch einen

gewissen Querschnitt des Rinnsals gerade besitzt; diese

Geschwindigkeit wird bestimmt, und es findet sich, dass

die bliche Berechnuugsart nach den Regeln von K utt er

und Ganguillet immer zu grosse Werthe liefert, wohl

deshalb, weil die in der strmenden Wassermasse auf-

gespeicherte Energie theilweise sich in der gegenseitigen

Abschleifung der mitgefhrten Gerll- und Geschiebe-

massen consumirt. Jedenfalls verdient das vom Verfasser

hergeleitete Formelsystem alle Beachtung, weil es, wenn

vorher Geoguosie und Klimatologie fr das die Bestand-

teile der Fluthwelle spendende Gebiet ihre Schuldigkeit

gethau haben, die Mglichkeit gewhrt, sich ein der

Wahrheit jedenfalls nahe kommendes Bild von dem Ver-

laufe einer Hochfluth zu machen, und zwar a priori.

S. Gnther.

George H. Stonc: Wirkungen des Windes in

Maine. (American Journal ofScience Sei'. 3, Vol. XXXI,

Kebr. 1886, p. 153.)

Der im Staate Maine sehr gewhnliche Treibsand

hat daselbst eine Reihe von Wirkungen hervorgerufen,

von denen eine hier hervorgehoben werden soll
,

weil

sie eine lngere Zeit bekannte, auffallende Erscheinung
in einfacher Weise erklrt. In einer 1S61 erschienenen

geologischen Beschreibung des Staates Maine wurde be-

sonders hingewiesen auf ein eigeuthmliches Geschiebe,

welches in der Gegend von Bethel mehrere Quadrat-

miles weit ber dem Boden verbreitet ist. Die Steine

zeigen an einer Seite Furchen, Ritzen, Streifen und

polirte Oberflchen, whrend au den brigen Seiten des-

selben Steines nichts derartiges angetroffen wird
,

diese

vielmehr eckig sind, als wren sie seit der Loslsung
des Steines von dem Mutterfelsen keiner Reibung aus-

gesetzt gewesen. Oft sieht man auch an diesen Steinen

scharfe Kanten, die den Eindruck machen, dass der be-

treffende Stein verschiedene Flchen der Reibung aus-

gesetzt htte. Zuweilen zeigen die Furchen eine wellige

Oberflche. Die bearbeiteten Flchen sind meist so

frisch, als wren sie erst gestern ausgemeisselt.

Diese Erscheinungen erklrt Herr S tone, der sie

nicht nur in Maine, sondern theilweise auch in Colorado

beobachtet hat, als Wirkungen des Windes, der mit dem

Flugsande die ihm exponirten Flchen der grsseren, an

der Oberflche liegenden Steine abscheuert und aus-

meisselt, wobei die unteren und die dem Winde nicht

exponirten Seiten selbstverstndlich geschtzt bleiben.

Carl Ludwig AVeber: Ueber das galvanische Lei-

tungsvermgen von einigen leicht schmelz-
baren Metalllegirungen. (Annalen der Physik
N. F. Bd. XXVII, S. 145.)

Nachdem die Untersuchung der elektrischen Lei-

tungsfhigkeit von Elektrolyten schon lange als werth-

volles Mittel zur Erforschung ihrer chemischen Structur

bekannt ist, hat mau in neuester Zeit denselben Weg
eingeschlagen, um die Structurverhltnisse fester Krper
zu ermitteln. So hat Herr Weber durch Untersuchung
des galvanischen Leitungsvermgens dreier leicht schmelz-

barer Metalllegirungen, nmlich des Rose'schen, Wood'-
schen und Lipo witz'sehen Metalles, ber die Structur-

vernderungen, die sie beim Erwrmen und Abkhlen

zeigen, Aufschluss gesucht. Die Wahl dieser Legirungen
war besonders aus dem Grunde getroffen, weil fr sie

Messungen ber die Variation des Volumens und der

specitischen Wrme bereits vorlagen.
Die zu untersuchenden Metalle befanden sich in

U -frmigen Capillarrhren ,
die in einem Glycerinbade

erwrmt" wurden; zur Widerstandsmessung diente eine

Jhomson'sche Brckencombination. Mit jeder der

drei Metalllegirungen wurden mehrere Versuchsreihen
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angestaut, deren Resultate in Tabellen und Curven

wiedergegeben sind, aus denen sich Folgendes ergiebt.
Mit :il hmender Temperatur yerringern die drei Le-

giruugen im flssigen Zustande ihren Widerstand nur
Behr wenig ('1er Temperaturcoefficient ist fr das ltose'-
sche Metall 0,0007 und fr das Lipowitz'sohe .OOO);
beim Erstarren zeigt sich eine pltzliche, starke Ab-
nahme des Widerstandes, die aber bei allen drei Le-

girungen bedeutend kleiner ist, als bei den meisten
reinen Metallen (die Abnahme beim Erstarren betrgt
beim Rose'sehen Metall 20 I'roe., beim Lipowi t z'schen
54 Proc.; beim Zinn hingegen ber lull Proc. und beim

Quecksilber sogar 400 Proc.). Khlt man die feste Le-

girung weiter ab, so erhalt man wieder eine regel-

mssige Verminderung des Widerstandes; in der Nahe
von 20 bis 30 tritt ein zweiter Sprung ein, der zwar
bedeutend kleiner als der erste, aber ganz deutlieh ist.

Diese Widerstandsnderungen sind nicht abhngig
von den bei der Abkhlung gleichzeitig vor sich gehen-
den Volumnderungen, da letztere innerhalb der hier in

Krage kommenden Temperaturen mehrere Maxinia und
Minima zeigen, und ihre relativen Intensitten bei den
einzelnen Legirungen nicht mit den Grssen der resp.
Aemlerungeu des Widerstandes bereinstimmen.

Wesentlich verschieden ist das Verhalten der Le-

girungen beim Erwrmen; der sogenannte eigentliche

Schmelzpunkt, resp. der demselben entsprechende Sprung
im Widerstnde tritt jetzt bei einer hheren Tempe-
ratur ein

,
und die zweite beim Abkhlen etwa bei 20

bis 30 beobachtete Unregelmssigkeit des Widerstandes
kommt jetzt gar nicht zum Ausdruck. Beide Erschei-

nungen sind bereits von Herrn E. Wiedemann bespro-
chen, und es wird durch die Beobachtungen des gal-
vanischen Widerstandes der Legirungen die Anschauung
des Herrn Wiedemann besttigt, nach welcher bei
der Schmelzung der Legirungen die Erscheinungen des
Lsens und l'ebersttigens in Krage kommen.

heit fester, unlslicher Krper, die mir wenig unter die
Oberflche getaucht sind, modificirt gleichfalls die Ver-

dunstung der verschiedenen Flssigkeiten; die des
Wassers wird dadurch stets beschleunigt.

(.'. Laval: Verdunstung von Lsungen und
von Flssigkeiten, welche feste Krper
schwebend enthalten. (Memoires de la Societe

des sciences phys. et nat. de Bordeaux Ser. 3, Tome II,

1885, p. 37.)

Allgemein wird angenommen, dass die Verdunstung
des Wassers verzgert wird durch die Anwesenheit von
Salzen, die in ihm gelst sind, aber das Gesetz dieser

Verzgerung ist noch nicht bekannt; ber das Verhalten
anderer Flssigkeiten ist man noch viel weniger infor-

mirt. Dasselbe gilt von den Lsungen flssiger und

gasfrmiger Krper und von dem Einflsse fester, un-

lslicher, in der Flssigkeit suspendirter Theilchen auf
die Verdunstung, respective von dem Verhalten der

Flssigkeiten, welche einen festen Krper anfeuchten.
Diese Lcke zum Theil auszufllen, war der Zweck der

Untersuchung, in welcher zunchst die Verdunstung von

Lsungen und zwar von festen, nicht flchtigen Krpern
in Wasser und in einigen anderen Flssigkeiten (Alkohol,
Benzin, Schwefelkohlenstoff), dann die von Flssigkeits-
gemischen und von Lsungen von C02 und Ammoniak
in Wasser durch Vergleichungen mit der reinen P'lssig-
keit bestimmt wurden. In einer zweiten Versuchsreihe
wurde in gleicher Weise die Verdunstung von Flssig-
keiten gemessen, welche mit unlslichen Substanzen

(z. B. Strke, Sgespnen, Kalkcarbonat, Magnesia, Thon)
gemischt waren, und die Verdunstung vom Wasser auf
verschiedenen Papiersorten und Geweben, wie die Ver-

dunstung anderer Flssigkeiten unter gleichen Verhlt-
nissen. Die Resultate dieser Versuche sind die folgenden:

Die Verdunstung einer Flssigkeit wird durch die

Anwesenheit von Krpern, die in ihm gelst sind, modi-

ficirt; die Verdunstung der Lsung ist gleich derjenigen,
welche die reine Flssigkeit geben wrde, multiplicirt
mit einem speeifischen Coefficieuteu , zu einer Potenz
erhoben, welche den Sttiguugsbruchtheil angiebt. [Das
Verhltuiss ist somit ein ziemlich complicirtes.]

Dieser Coeffieient ist kleiner als die Einheit fr
Wasser und Salze; die Verdunstung des Wassers wird
somit verzgert. Bei den anderen Flssigkeiten ist er
bald grsser (Schwefelkohlenstoff), bald kleiner als ersterer.
Dasselbe Gesetz gilt sicherlich fr die Mischungen zweier

Flssigkeiten (d. h. die Lsung eines flssigen Krpers)
mil wahrscheinlich fr die Gaslsuugeu. Die Anwesen-

Christian Bohr: Ueber die Abweichung des Sauer-
stoffs von dem Boyle-Mariotte'schen Ge-
setze bei ni eitrigen Drucken. (Annalen der

Physik, N. F., Bd. XXVII, S. 459.)Fr die permanenten Gase gilt im Allgemeinen
das Boy le-Mario tt e'sche Gesetz, dass bei gleichen
Temperaturen die Drucke sich umgekehrt verhalten, wie
die Volumina, oder dass das Product aus dem Drucke p
und dem Volumen v eine Constante ist. Whrend fr
einzelne Gase unter besonderen Bedingungen Abweichun-
gen von diesem Gesetze beobachtet und bestimmt wor-
den sind, lagen fr den Sauerstoff resp. fr die reine

atmosphrische Luft nur wenig Angaben ber hnliche

Abweichungen vom Mar i o tt e' scheu Gesetze vor, die

jedoch von anderen Beobachtern angezweifelt wurden.
Herr Bohr hatte bei Untersuchungen ber die Disso-
ciation des mit dem rothen Blutfarbstoff lose verbunde-
nen Sauerstoffs bei niederen Sauerstoffdrucken Unregel-
mssigkeiten gefunden, welche er nur dadurch sich
erklren konnte, dass das Gas unter geringem Drucke
nicht streng dem bei den Berechnungen zu Grunde ge-
legten M ari otte' sehen Gesetze folgen mag. Dies ver-
anlasste ihn, diesen Punkt speciell nach einer sorgfltigen
Methode zu untersuchen, welche in der Abhandlung
eingehend beschrieben wird. Hier sei hierber nur
kurz erwhnt, dass zwei gleiche Barometerrhren mit
einander verglichen wurden, von denen das eine als

Barometer wirkte, whrend in das Vacuuui des anderen
kleine Sauerstoffmengen hineingelassen wurden

;
die Diffe-

renz der Quecksilberhhen ergab die erforderlichen
Daten. Zur Erleichterung der hier so ungemein wesent-
lichen Ablesungen der Quecksilberkuppen hat Herr
Bohr kleine Glaskgelchen in den Rhren aufsteigen
lassen

,
die sich genau auf die Mitte der Quecksilber-

oberflche einstellten und fr die kathetometrischeu Ab-

lesungen sehr gute Marken bildeten. Die Versuche
wurden innerhalb der Druckgreuzen 0,1 und 15 mm und
bei Temperaturen zwischen 11 und 14 C. ausgefhrt.

Das Resultat dieser Versuche war, dass der Sauer-
stoff bei den genannten Drucken bedeutend von dem
Boyle-Mariotte'schen Gesetze abweiche, und dass
die Curve, welche die Abhngigkeit zwischen dem Vo-
lumen und der Spannung ausdrckt, bei einer bestimm-
ten Grsse derselben eine sehr deutliche Discontinuitt

darbiete, welche den Gedanken auf eine hier stattfindende

Vernderung der moleculareu Zusammensetzung des
Sauerstoffs lenken muss. Aus den gefundenen nume-
rischeu Werthen lsst sich die Abhngigkeit zwischen
Volumen und Druck fr Drucke, die grsser sind
als 0,7 mm, annhernd ausdrcken durch die Formel:

(p -\~ 0,109) c =
/.',

whrend die Formel fr Drucke,
die kleiner als 0,7 mm sind, (p -f- 0,070) = k ist.

Sinkt also der Druck unter 0,7 mm, so erleidet der
Sauerstoff eine Zustandsuderung, aus welcher er durch
Erhhen des Druckes ber 0,7 mm wieder in den ur-

sprnglichen Zustand zurckgefhrt werden kann.

('. Hilt: Bericht ber Versuche, betreffend
den Einfluss des wechselnden Luftdruckes
auf die Entwickeluiig des Grubengases.
(Zeitschrift fr das ber^-, Htten- und Salinen-Wesen

Bd. XXXIV, 1886, S. 72^)
Die preussische Schlagwetter-Commission hat ausser

dem Einflsse des Kohlenstaubes auf Gruben-Explosionen
(vergl. Rndseh. I, 37) auch die Abhngigkeit der Gruben-

gas-Eutwickelung von den Luftdruck-Schwankungen durch

genaue systematische Untersuchungen festzustellen be-

schlossen und unter Leitung des Herrn Hilt Versuche auf
den Gruben Ath-Goulev" und Gemeinschaft" im Wurra-

reyier (Aachen) in den .Monaten September und October
ausfhren lassen. Als die Vorbereitungen beendet
waren und die Beobachtungen bereits begonnen hatten,
erschien der Bericht ber die hnliche eingehende Unter-

suchung auf der Grube Karwin in Oesterreich, welche

ganz positive Ergebnisse geliefert hatte (Rndseh. I,

73); da die Methode aber eine andere war, wurden die

Versuche in den genannt in Gruben fortgesetzt. Aus
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geeigneten Abtheilungen dieser Gruben wurden zu be-
stimmten Zeiten tglich Luftproben der abziehenden
Wetterstrme entnommen

,
und diese im Laboratorium

auf ihren Gehalt an Grubengas und Kohlensure unter-

sucht; daneben wurden viermal tglich Bestimmungen
der Temperatur und des Luftdruckes ausgefhrt.

Das Kesultat dieser in Tabellen und Curven wieder-

gegebenen Versuche war die vollste Besttigung der zu
Karwin gefundenen Resultate: dem sinkenden Luftdrcke
entsprach eine Zunahme des Grubengases und der Kohlen-
sure, dem steigenden Barometer eine Abnahme. Es
stellten sich ferner noch fr die Technik interessante

Beziehungen des Grubeugases und der Kohlensure zur
Art und Zeit der Arbeiten, wie zur Beschaffenheit der
Gruben heraus, die noch weiter untersucht werden sollen,
und in Betreff deren hier auf die Originalmittheilung
verwiesen weiden muss.

M. Rubner: Beitrge zur Lehre vom Kraft-
wechsel. (Sitzungsber. d. k. b. Akademie d. Wissensch.
zu Mnchen, 1885, S. 452.)
Herr Kubner hat frher den Nachweis erbracht

(Rndsch. I, S. 141), dass im Hungerzustande und so lange
die zugefhrten Nahrungsmittel nicht mehr Wrme lie-

fern
,

als whrend der luauition etwa verbraucht wird,
die tgliche Wrmeproduction des Thieres unter bri-

gens gleichen Umstnden sich nicht ndert. Er hat nun
weiter untersucht, wie sich der Kraftwechsel bei abun-
danter Kost gestaltet und gefunden, dass bereits am
ersten Ftterungstage eine reichlichere Wrmebildung
eintritt, ohne dass eine Erhhung der Eigenwrme des
Thieres zu bemerken wre. Hierbei scheint den einzel-
nen Nhrstoffen ein specifisches Vermgen, die Wrme-
bildung zu erhhen, eigen zu sein. Zur Feststellung
dieser Thatsache verftterte Herr Rubner je zwei Tage
einem Hunde isodyname Mengen von Eiweiss, Fett,
Kohlenhydraten, so zwar, dass der Wrmewerth der zu-

gefhrten Nhrstoffe den Wrmebedarf des Thieres in

jedem Versuche um 55 Proc. berstieg. Hierdurch stieg
die Wrmeproduction, mit derjenigen der Hungertage
verglichen, bei Ftterung von Eiweiss um 19,7 Proc,
von Fett um 6,8 Proc, von Kohlenhydrat um 10,2 Proc. des
Ueberschusses (in Cal. ausgedrckt). Durch Zufuhr von
berschssigem Eiweiss wird also am meisten Wrme er-

zeugt, durch Zufuhr von Fett am meisten Stoff angesetzt.
Herr Rubner macht darauf aufmerksam, dass die Gefahr,
fett zu werden, also bei reichlicher Fettkost am grssten ist.

Steigert man die Zufuhr des Nhrstoffes weiter, so
erhht sich auch die Wrmebildung, und zwar in dem
Maasse, dass stets ungefhr der gleiche Bruchtheil des
Ueberschusses zersetzt wird. Der Versuch ist nur fr
Eiweiss angegeben.

Sehr interessant ist der Gegensatz zwischen hungern-
den und reichlich geftterten Thieren bei Temperatur-
schwankungen. Whrend nmlich die Wrmeproduction
hungernder Thiere sehr scharf bei hoher Temperatur
abnimmt, und mit sinkender steigt, bleibt sie bei abun-
danter Kost fast vllig gleich.

Im Hungerzustande pFoducirte z. B. ein Hund
bei 13,4 pro Kilogramm und 24 Stunden Cal. 39,65
n I9

.
5" n 35,10

u *'>*
. i) j) n n n 30,82

dagegen nach reichlicher Ftterung
bei 18,2 pro Kilogramm und 24 Stunden Cal. 41,13

. 24,8<> n 41,10
Im ersteren Falle ist die Wrmeregulation eine che-

mische, im letzteren dagegen wurde die berschssige
Wrmemenge durch physikalische Mittel entfernt. Die
Thiere legten sich mit ausgestreckten Beinen auf den
Boden, ihre Oberflche vergrssernd. F. Lehmann.

Thomas Meehan: Einfluss der Temperatur auf die
getrennten Geschlechter der Blthen.
(Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Phila-

delphia Part. II, 1885, S. 117.)
Herr Meehan hatte bereits frher beobachtet, dass

die mnnlichen Blthen der Amentaceen und anderer
dioecischer Pflanzen wuchsen, sich vollstndig entwickel-
ten und den Pollen reiften bei einer Temperatur, die
durchaus unzureichend war, um die weibliche Blthe
zur Entwickelung zu bringen. Diese verharrt im un^
entwickelten Zustande

, bis eine hhere Temperatur ein-
tritt. Er hatte gezeigt, dass die Unfruchtbarkeit der

Hickorys, Eichen, Walnsse, Haselnsse und anderer
Pflanzen, welche die allgemeine Klage der amerikanischen
Obstzchter bildet, aus dieser Ursache entspringt, indem
wenig oder kein Polleu zur Befruchtung der Blthen
brig^ bleibt, wenn einige warme Wintertage die Ktzchen

zur Entwickelung gebracht haben, lange bevor die weib-
lichen Blthen dazu gelangen. Im Jahre 1885 traten
keine warmen Wintertage auf, und die Ktzchen und die
weiblichen Blthen der Haselnsse reiften daher zu
gleicher Zeit, nmlich Mitte April.

Aehuliche Beobachtungen sind, wie Herr Meehan
hinzufgt, der Londoner Gartenbaugesellschaft bereits
1823 durch den Rev. George Swayne mitgetheilt wor-
den. Derselbe schrieb die hufige Unfruchtbarkeit der
Lambertsnuss dem Mangel an Zahl oder Kraft der mnn-
lichen Blthen zu. Indessen erkannte er augenscheinlich
nicht die zu Grunde liegende Ursache, dass nmlich die
mnnlichen Blthen zur Reife weniger Wrme bedrfen,
als die weiblichen. Es ist wohl mglich, dass ein Gleiches
auch fr viele andere Pflanzen, wenn nicht gar auch fr
Thiere, gilt. F. M.

F. E. Geinitz: Die mecklenburgischen Hhen -

rcken (Geschiebestreifen) und ihre Be-
ziehungen zur Eiszeit. 96 Seiten in 8 mit
zwei Uebersiehtskrtchen und zwei Profilen. (For-

schungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, heraus-

gegeben von Rieh. Lehmann, Bd. I, Heft 5.)

Die auch auf Rgen und bei Liepe unweit Oderberg
bereits bekannten Geschiebestreifen

,
welche als zum

baltischen Hhenrcken gehrige Hhenzge in einer
Breite von V2 bis 2 Meilen im Allgemeinen von Sdost
nach Nordwest Mecklenburg durchziehen, hufig durch
die charakteristische Mornenlandschaft", immer aber
durch bedeutenden Reichthum an grossen nordischen
Geschieben ausgezeichnet, sind als Mornenschutt vor-

wiegend des oberen, theilweise auch des unteren Dilu-
viums anzusehen, der an den Bodenwellen des Fltz-

gebirgsuntergrundes oft gestaut ist. Es werden aus

Mecklenburg zehn parallele Zge nher beschrieben, aus
Pommern und der Lneburger Haide je drei. Sie
stehen zur orographischen Gestaltung des
Landes in engster Beziehung. Die mecklen-

burgische Seenplatte besteht demgemss aus mehreren,
ungefhr parallelen, nordwestlich streichenden Fltz-
gebirgsfalten, an und auf, respective auch hinter denen
Mornenschutt und Sedimente des Diluviums aufge-
schttet sind

,
die zuweilen auch als Querriegel die

nachbarlichen Gebirgszge verbinden. Das obere Dilu-
vium bildet fast ausnahmslos nur eine dnne Decke auf
den Erhebungen. Zwischen den Geschiebestreifen sind
drei Typen der Diluvial laudschaft entwickelt: die Sand-
haide, analog der Lneburger, ein gemischter Typus :

neben unteren Sauden treten Mergel oder Deckkies des
oberen Diluviums in grsserer Masse auf und die

jungdiluviale oder altalluviale Thalsand-Haide. Alle drei
werden in ihren typischen Vertretern nher besprochen.
Sie stellen, whrend die Geschiebestreifen als die Grund-
mornenabstze des oberen Diluviums oder nach Ana-
logie der skandinavischen Vorkommnisse als end-

mornenartige Anhufungen der Grundmorne der letzten

Vereisung Norddeutschlands zu bezeichnen sind, die Ab-
stze der von dem jeweiligen Gletscherrande abstrmen-
den Schmelzwasser dar. Da beide Bildungen demnach
nahezu gleichalterig sind, so drfen die hinter den ein-

zelnen Geschiebestreifen gelegenen sandr" -artigen
Flchen und ebenso die innerhalb und ausserhalb der-
selben befindlichen Sandkegel beide aus Sanden,
Granden und Kiesen bestehend und von dnner, meist
scharf geschiedener Decke oberdiluvialen Decksandes
berlagert nicht mehr, wie bisher geschehen, als

unterdiluvial bezeichnet werden. Zur Frage der mehr-
fachen Vereisung haben die untersuchten Geschiebe-
streifen keine entscheidende Thatsachen geliefert. Doch
meint der Verfasser, dass die Annahme einer Interglacial-
zeit manche Thatsachen leichter erklrt, als die von ihm
frher versuchte Erklrungsweise l

). L. B.

') lieber die Entstehung der meckleub. Seen. Archiv f.

Nat. Mecklenb. 1885, S. 5.

Zusendungen werden unter der Adresse der "Verlagsbuch -

handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in
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Die auffallenden benderscheinungen am
Himmel im Juni und Juli 1885.

Von Dr. Assmann.

(Originalmittheilung.)

In einem in der Meteorologischen Zeitschrift

(Jahrg. 1SSG, S. 8 u. 6-4) verffentlichten Aufsatze

behandelt Herr 0. Jesse die hchst merkwrdigen

cirrusartigeu Gebilde, welche zur Zeit des Sommer-

solstitiums vorigen Jahres dem Abend- und Nacht-

himmel des nrdlichen Europa einen aussergewhn-
licheu Lichtglanz verliehen haben. Leider seheint

die Beobachtung dieses Phnomens nicht in gleichem
Maasse ber einem grsseren Bezirke ausgefhrt wor-

den zu sein, so dass das Material nicht ein dem prin-

cipiellen Werthe der hieraus zu gewinnenden all-

gemeinen Resultate gleichwertiges ist. Jesse fhrt

Beobachtungen aus Danzig , Beigard (Pommern),

Swinemude, Kiel, Bothkamp (Holstein), Eckernfrde,

Hamburg, Wilhelmshaven, Berlin, Breslau, Lohme

(Rgen), Steglitz bei Berlin und Grlitz an. Wie man

sieht, erstreckt sich das Material nur auf die deutsche

Kste und auf das stliche und nordstliche Deutsch-

land. West- und Sd -Deutschland, besonders aber

Frankreich, England und Skandinavien fehlen nahezu

gnzlich.
Um das an sich der Vermehrung bedrftige Ma-

terial zu completiren, und zugleich eine Schilderung
des Phnomens zu geben, seien hier die von mir selbst

in Halle a. S. aufgezeichneten Notizen wiedergegeben.

Schon am 19. Juni bei Jesse heginnen sinmt-
liche Beobachtungen frhestens mit dem 23. Juni

notirte ich eine analoge Erscheinung.: 8'/2 Uhr Abends
trat am nrdlichen Himmel bei sonst wolkenlosem Wetter

in ca. 25 Hhe ein strahlig divergirendes Cirrusgebilde

auf, welches mir durch seinen rein weissen starken Glauz

auffiel. Da ich in jener Zeit den Himmel sehr genau
nach dem, wie es schien, verloren gegangenen Bishop'-
schen Sonnenringe durchmusterte, konnte ich sicher con-

statiren, dass dieses Gebilde nicht vom Horizont auf-

gezogen ,
sondern an Ort und Stelle sichtbar geworden

war. Es schien sich auch fernerhin thatschlich nicht

weiter zu bewegen oder zu vergrssern.
Am 20. fielen mir Morgens 8 Uhr auffallend scharf

coutourirte und blendend leuchtende Cirren in Form
von zerfaserten Filzen uud faserigen Banden auf, welche,

von NE nach SW sich erstreckend, sehr langsam aus

W N W zogen.
Am 21. wurde nichts der Art beobachtet, da der

Himmel fast fortwhrend trbe war.

Am 22. zeigte sich der rothe Ring um die Sonne

in grosser Deutlichkeit uud Farbentiefe in den Wolken-

lcken.

Am 23. war von dem Ringe keine Spur zu bemerken.

Die Abenddmmerung war hauptschlich durch gelbes
Licht ausgezeichnet, das Purpurlicht fehlte gnzlich.
Um 10 Uhr zeigte sich in NNE ein hchst sonderbares

helles Licht, welches seinen Sitz in feinstreifigeu Cirren

nahe dem Horizont hatte; es erschien fahl, fast grulich

weiss, whrend der brige Himmel, obwohl wolkeulos,

durch einen grauen Dunst ein dunkles, drohendes An-

sehen hatte. Um 10 Uhr 40 Minuten ist der Lichtschein

im NNE noch immer sichtbar, wird aber dann all-

mlig niedriger. Um 9 Uhr sollen schon stark leuchtende

Polarbanden im N sichtbar gewesen sein.

Am 24. wurde vom Sonnenring keine Spur beobach-

tet; am Abeud sehr prchtiges, glhend gefrbtes Purpur-

licht; besonders schn um 9 Uhr. Cirren wurden nicht

bemerkt.

Am 25. der Sonnenring nicht, wohl aber die leuch-

tende centrale Scheibe deutlich sichtbar; die Schatten

der compacten dunklen Wolken werden in der freien

Atmosphre in purpiirhraunpr Farbe sichtbar. Am Abend
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nichts Besonderes sichtbar, ausser zerzausten Cirrusfilzeu

im W und NW, welche jedoch keine abnorme Licht-

erscheinungen zeigen.

Am 26. 5 Uhr Morgens kleinballige Cirrocumuli ohne

jede Spur sichtbarer Bewegung; um 10 Uhr, nachdem
der Himmel inzwischen wolkenlos gewesen war, schne

Polarbanden, welche gegen Mittag, wie hufig zu beob-

achten, in Cirrocumuli nach N und Cirrostrati nach S

zerfallen.

Am 26. trotz klaren Abendhimmels nichts Besonderes.

Am 28. Nachmittags schn geschwungene ,
im N

aufgebogene Cirren
, gegen Abend, obwohl wolkenlos,

verschwunden. Dmmerung in gelbrothen Lichtern.

Am 29. bedeckter Himmel.

Am 30. Abends Polarbanden SW bis NE erstreckt,

ohne besondere Lichterscheinungen.
Am 1. Juli Abends Polarbanden ohne auffallende

Helligkeit.
Vom 2. bis incl. 5. Juli Abends trbe.

Am 6. Juli 8 Uhr Abends hohe Polarbanden, im N
convergirend; 8y2 p. m. schne orangegelbe Dmmerung.
9p. m. sehr hohe, zwar dichte, aber feine, scharf ge-

zeichnete Cirren im NW, welche ein eigentmliches
grnlich-metallisches Licht aussenden. 10 p. m. im N
weissglnzende, noch scharf beleuchtete Cirren, in deren

Umgebung der wolkenlose Himmel braunschwarz aus-

sieht. Diese Cirren bilden eine compacte, weissleuchtende

Wand von ca. 8 bis 9 Hhe; 10s
/4 p. m. tief am Horizont

noch sichtbar, 11p. m. fast am Horizont verschwunden.

Am 7. Juli kurz nach Sonnenuntergang zeigen sich

im Zenith an vorher wolkenloser Stelle feine, scharf cou-

tourirte Cirren, im NW eine parallelstreifige Schichtung,
welche rthlich orangegelb wird. 9 p. m. blulich weiss

leuchtende zerzauste Cirren, 9 x
/2 p. ni. an Lichtintensitt

zunehmend, dicht ber dem Sounenorte gelblich, in der

Hherein oder blulich weiss; 10 p. m. zu Gruppen von

Cirrocumuli angeordnet, 10y4 p. m. ca. 7 hoch, stark

leuchtend. Der brige Himmel scheinbar vllig wolkenlos.

8. Juli. Trotz wenig bewlktem Himmel sind am

Tage durchaus keine Cirren zu sehen. Kurz vor Sonnen-

untergang traten indess im NW wieder sehr hohe, fein

baumfrmig verzweigte, schon jetzt blulich- weiss leuch-

tende Cirren auf, welche ziemlich schnell aus NE ziehen;

im NW liegt ein streifiger gelber Dunst, welcher bis

zum Zenith sichtbar ist. 7 Uhr 55 Minuten zieht eine

Sule von kleinen Cirren von NE her auf, verschwindet

jedoch bald nach 8V2 p. m. wieder vollstndig; liy8 p. m.

sind im N dunkle, divergirende Cirrusstreifen sichtbar.

9. Juli. Morgens feine, fast unbewegliche Cirren,

welche bald wieder verschwinden, 7y2 a. m. feine Cirro-

cumuli im N. Nachmittag mehre Cirrusschirme und

Cirrusbnke, welche wieder verschwinden. 8 p. m. leichter

cirrser Schleier ohne besondere Lichtentwickelung.

10. Juli 3y4 Morgens schnes Purpurlicht, am Tage

einige Cirrusbnke im S, 2 p. m. fast die Hlfte des Him-

mels mit Cirrusfilz bedeckt, 5 p. m. wieder vllig rein;

Abends einige Cirrostrati im N.

11. Juli nichts Besonderes beobachtet.

12. Juli Morgens im N scharfrandige , ,,nordlicht-

artige" Cirrostrati, welche bald wieder nach N verschwin-

den. Am Tage vielfach Gewitter-Cirrusschirme.

13. Juli Gewitter-Cirren.

14. Juli nichts Besonderes beobachtet.

15. bis 18. Juli ohne Notizen.

19. Juli. Nach heiterem
, dunstigem Tage treten

K'/4 Uhr Abends wieder jene weissch leuchtenden, von

N.N.E nach SSW erstreckten hohen Cirren auf; der

Abendhimmel selbst ist brunlichgelb ,
die Cirren rein

weiss, ihr Zug beraus langsam aus E, 8 h. 50 p. m. war

die Lichtentwicklung eine ausserordentlich starke
,

be-

sonders leuchtet ein ca. 40 hoch stehender Cirrusstreifen

im NW, dessen Licht ein blendendes, reines Weiss ist.

Im N zeigt sich ein System divergirender, krauser, feder-

artiger Cirren und Cirrocumuli
,
welche mehr gelblich

gefrbt sind und aus NE ziehen. Mit der sinkenden

Sonne sinkt auch die Beleuchtung, die Auslschung des

Lichtes erfolgt vom Zenith nach NW zu
,

so dass um

9y2 p. m. die Erscheinung einen flachen Bogen darstellt,

dessen obere Grenze ca. 15 im NW am hchsten ist;

sie besteht jetzt aus parallelen, stark leuchtenden Streifen,

zwischen welchen ein vollstndiges Gitterwerk von hellen

Streifen sichtbar ist. Die Cirren sind, wie deutlich zu

erkennen ist, nicht fortgezogen, sondern nur wieder un-

sichtbar geworden; der Himmel erscheint oberhalb

des Lichtbogens schwrzlich dunstig, aber cirrenfrei.

10 p. m. hat der Bogen, noch immer stark leuchtend, eine

Hhe von ca. 8, und ist 10 h. 20 p. m. noch tief am
Horizont sichtbar.

20. Juli am Tage feinfdige Cirren und Cirrusbnke.

21. Juli war der braunrothe Ring zuerst wieder sicht-

bar
,
Abends schnes Purpurlicht, tiefere Cumuli und

Strati nahmen tief sepiabraune Tne an; keine Cirren.

22. Juli schwache Purpurfrbung in den Wolken-

lcken; keine Cirren beobachtet.

In den nchsten Tagen wird der braunrothe Ring

um die Sonne wieder sehr deutlich; am 26. Juli pracht-

volles Purpurlicht. Von den leuchtenden Cirrusgebilden

wurde keine Spur wieder bemerkt.

Von den durch Jesse zusammengestellten Beob-

achtungen unterscheiden sich obige wesentlich nur

dadurch, dass sie schon vor dem 23. aussergewhn-

liche Cirrusbildungen constatiren, auch in einem Falle

vor Sonnenuntergang das intensive Leuchten dieser

Gebilde feststellen.

Im Uebrigen geben sie eine fernere Sttze fr die

von Jesse zusammengestellten Charakteristika der

Erscheinung: Auslschung von der Sdostseite her,

grosse Helligkeit und metallisch silberweisses Aus-

sehen, welches nahe dem Horizonte in Goldgelb ber-

ging. Die Form der Gebilde unterschied sich durch

Nichts von der der Cirruswolken ;
eine besonders

schnelle Formvernderung ist mir nicht aufgefallen,

wenigstens berstieg sie nicht das Maass der bei vielen

Cirren bemerkbaren Vernderlichkeit. Die ausschliess-

liche Zugrichtung aus einem Striche zwischen NW
und E, wie sie Jesse verzeichnet, wird auch durch

die vorstehenden Beobachtungen besttigt. Die Be-

wegung erschien am S.Juli in Halle ziemlich schnell,

sonst sehr langsam.

Die Intensitt der Erscheinung war eine wech-

selnde, am strksten am 19. Juli; dagegen ist sie in

Halle trotz aufmerksamer Beobachtung an mehreren

Abenden nicht gesehen worden, an denen Jesse deren

Anwesenheit constatirte. Eine Verdeckung durch

tiefere Cirren ist auch nicht als Erklrung des Fehlens

in allen Fllen ausreichend, so am 24. und 30. Juni,

1. und 22. Juli; mit Ausnahme des letzten Datums

wurden in Halle an allen diesen Abenden Cirrusgebilde

beobachtet, doch fehlte ihnen das charakteristische

metallische Licht.

Im zweiten Theile seiner Arbeit fhrt Jesse in

interessanter Weise die Berechnung der Hhe dieser
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Gebilde durch, von welcher wir hier nur die Resultate

wiedergeben knnen.

Es wird von der, durch die Beobachtungen durch-

aus besttigten Annahme ausgegangen, dass das Leuch-

ten der Materie durch directe Beleuchtung der Sonne

zu Stande gekommen sei und dass dasselbe aufgehrt
habe

, sobald der Erdschatten ber dieselbe hinweg-

ging. Aus der zu verschiedenen Zeiten ermittelten

Winkelbhe der Grenzlinien zwischen Licht und Schat- >

ten liisst sich dann die lineare Hhe der Materie ber

der Erdoberflche finden.

Die Mglichkeiten, dass auch reflectirtes Sonnen-

licht die Beleuchtung der Materie veranlasst habe,

oder dass das Leuchten ein phosphorescirendes ge-

wesen sein knne, wurden auf Grund der Beobach-

tungen , welche, so lange die Hhe der Materie im

Nordwesten mehr als 35 betragen bat, keinerlei

Lichtabstufungen gezeigt haben, als ausgeschlossen

nachgewiesen, fr kleinere Winkelhhen aber zu-

gegeben.
Die wirkliche lineare Hhe der oberen Grenze

der leuchtenden Materie giebt Jesse mit grosser

Wahrscheinlichkeit als zwischen 4 7 und 6 km
liegend an.

Einen weiteren interessanten Schluss zieht Jesse

noch aus den Beobachtungen, indem er es als sehr

wahrscheinlich bezeichnet, dass die Materie sich von

nahe der Erdoberflche an bis in die genannte Hhe
erstreckt habe.

Zu dieser neuen Hypothese mchte ich noch eine

Notiz hinzufgen, welche ich im I. Bande der Meteo-

rologischen Zeitschrift S. 197 und 198 gegeben habe.

Dieselbe betrifft eine von mir auf dem Brocken ge-

machte Beobachtung, nach welcher die eigenthm-
licheu Lichterscheinungen, welche den Bishop' sehen

Sonnenring begleiteten ,
durchaus ein Herabreichen

der veranlassenden Materie bis zur Erdoberflche

wahrscheinlich machten. Sptere analoge Beobach-

tungen haben mir allerdings den Beweis gebracht,

dass die in jener Notiz erwhnte untere, scharfe Grenze

des braunrothen Wulstes unterhalb der Sonne un-

mittelbar mit dem Horizont zusammenfiel ,
wodurch

die am genannten Orte gegebene Beschreibung des

Phnomens eine Berichtigung erfhrt.

Obwohl nun ein unmittelbarer Zusammenhang
zwischen den von Jesse beschriebenen Abender-

scheinungen des vorigen Sommers und dem Bishop'-
schen Ringe nicht wahrscheinlich ist, knnte doch die

beobachtete Thatsache, dass eine von den gewhnlichen

Beimengungen der Atmosphre zweifellos verschiedene

Materie allem Augenscheine nach bis auf die Erd-

oberflche herabgereicht hat, der Jesse' sehen Hypo-
these zur Sttze dienen.

Ob diese Materie, wie Jesse in einem Schluss-

worte annimmt, mikroskopisch wird nachgewiesen wer-

den knnen, ist zweifelhaft; wenigstens haben meine

sachgemss angestellten analogen Untersuchungen
des im alten Brockenschnee vorhandenen Staubes

keinen Erfolg in dieser Beziehung gehabt.

H. Wild: Termins-Beobachtungen der erd-

magnetischen Elemente undErdstrme
im Observatorium zu Pawlowsk vom
September 1882 bis August 1883. (Me-

moires de PAcndemie jmper. d. sciences de St. Petersbourg,

Ser. 7, Tome XXXIII, Nr. 5.)

Zur Zeit, als die internationalen Polar-Expeditionen
an verschiedenen Punkten des Polargrtels nach ge-

meinsamem Plane gleichzeitige, meteorologische und

geophysikalische Beobachtungen anstellten ,
vom Au-

gust 1882 bis August 1883, hat Herr Wild auch

im Observatorium zu Pawlowsk eine Anzahl von Beob-

achtungen, welche mit den polaren verglichen werden

sollten, ausfhren lassen. An den sogenannten Termins-

Tagen, dem 1. und 15. eines jeden Monates, wurden

die magnetischen Instrumente alle 5 Minuten abge-

lesen, und zwar sind die Ablesungen an hnlichen In-

strumenten, wie sie auf den Polarexpeditionen benutzt

wurden
, gemacht und aufgezeichnet worden ,

obwohl

in Pawlowsk ein continuirlich arbeitender Magneto-

graph die Daten zu einem Vergleich gegeben htte.

Ausserdem wurden an diesen Tagen auch die beiden

Galvanometer, welche die Erdstrme zu Pawlowsk

messen, alle 5 Minuten abgelesen. Dieses Beobaehtungs-
material ist von Herrn Wild in der vorbezeichneten

Abhandlung verffentlicht worden
;

einer Discussion

werden aber die erdmagnetischen Elemente nicht

unterworfen
,
weil dieselben erst im Znsammenhang

mit den Beobachtungen der Polarstationen behandelt

werden sollen. Hingegen hat Herr Wild die whrend
der Terminstage beobachteten Erdstrme eingehender

diseutirt und nicht nur mit den gleichzeitig beob-

achteten erdmagnetischen Elementen verglichen, son-

dern auch einen mehr zusammenhngenden Vergleich
der Erdstrme mit den Angaben des Magnetographen
dadurch ermglicht, dass er das ganze Jahr hindurch

tglich 3 mal, um 7 h, 1 h und 9 h Gott. Zeit, dieErd-

strme direct hatte beobachten lassen.

Da ber die Richtung des Erdstromes an irgend

einem Punkte der Erdoberflche nichts feststeht, wird

er bekanntlich stets so gemessen, dass man ihn sowohl

in der Richtung von Nord nach Sd, als in der Rich-

tung von Ost nach West misst und die Resultante

aus diesen beiden Grssen fr die wirkliche Richtung
des Erdstromes nimmt. Gewhnlich werden nach

diesen beiden Richtungen grosse Entfernungen in

den Kreis eines Galvanometers in der Weise ein-

geschaltet, dass man grosse Metallplatten tief in die

Erde grbt und dieselben durch isolirte Leitungen
mit einander verbindet; die Potentialdifferenzen des

Erdkrpers in NS nnd in EW- Richtung und die

Schwankungen derselben werden am Galvanometer

abgelesen ;
die elektromotorische Differenz zwischen

Metallplatten und feuchter Erde haben bei dem grossen

Widerstnde des Kreises auf die Ablenkungen der

Magnetnadel keinen strenden Einfluss. Herr Wild
benutzt zu seinen Messungen des Erdstromes nur

kurze Strecken, seine Platten sind nur 1 km von ein-

ander entfernt; er nimmt dabei an, dass die bei mag-
netischer Ruhe auftretenden Ablenkungen der Gal-
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vauometer von der elektromotorischen Differenz der

Erdplatten herrhren, welche von den whrend starker

Schwankungen der Stromstrke in den Kabeln ge-

messenen, gesammten Stromstrken einfach abzuziehen

sind, wenn man den von der Potentialdifferenz der

Erde herrhrenden Strom erhalten will. Herr Wild

glaubt mit grosser Wahrscheinlichkeit die Abweichun-

gen der Galvanometerablenkungen vom Tagesmittel als

Reprsentanten des eigentlichen Erdstromes, nament-

lich zur Zeit der Strungen, betrachten zu drfen.

Auf die Begrndung dieser Beobachtuugsmethode
kann hier nicht eingegangen werden

;
es sei nur

kurz augefhrt, dass Herr Wild wohl mit Recht an-

nimmt, dass der von der elektromotorischen Differenz

der Erdplatten herrhrende Strom keine pltzlichen,

grsseren Schwankungen zeigen knne, es sei denn,

dass z. B. nach Trockenheit pltzlich starker Regen

eintritt, was aber nicht unbemerkt bleiben wird.

Die Resultate, welche HerrW ild aus seinen Beob-

achtungen des Erdstromes, wie er sich in den Leitun-

gen von 1 km Lnge in Pawlowsk abzweigt, gewonnen,
fasste er in die folgenden Stae zusammen:

Die Potentialdifferenz der Erde pro 1 km
,
deren

absoluter Betrag zu magnetisch ruhiger Zeit unzweifel-

haft sehr klein ist, ist bestndigen, kleinen Schwan-

kungen unterworfen, welche zur Zeit erdmagnetischer

Strungen betrchtlicher werden und dann bisweilen

ihren oscillirenden Charakter beibehalten ,
bisweilen

aber auch einen mehr contiuuirlichen Verlauf zeigen.

Die kleinen Oscillationen der Potentialdifferenz

der Erde sind viel hufiger als die ihrer magnetischen
Elemente und zeigen mit denen der letzteren keine

oder geringe Uebereinstimmung sowohl der Form als

der Grsse nach. Sowie dagegen die Variationen der

Potentialdifferenz zur Zeit von Strungen continuir-

licher werden
,

so tritt eine grosse Aehnlichkeit , ja

bisweilen eine vollstndige Congruenz der unregel-

mssigen Vernderungen der Nord-Sd -Componente
derselben mit den Variationen der Declination und

der Ost- West- Componente mit den Variationen der

Horizontalintensitt ein.

Die Extreme der beiden Componenten der Poten-

tialschwaukungen fallen mit denen der magnetischen
Elemente der Zeit nach nur selten genau zusammen,

sondern treten meistentheils um 5 bis 20 Minuten

frher ein als jene.

Die Componente des Erdstromes
,
welche in der

Ost- West -Richtung auftritt, ist durchweg grsser
oder unterliegt grsseren Schwankungen als diejenige

in der Nord- Sd- Linie; es nhert sich also im All-

gemeinen in Pawlowsk die Richtung des wirklichen

Erdstromes mehr den Parallelen als den Meridianen.

Die beiden Erdstrom -Componenten zeigen einen

deutlichen, tglichen Gang, der aber verhltnissmssig
viel kleiner und in der Form durchaus verschieden

von demjenigen der magnetischen Elemente ist. Er

scheint sich mehr an den der Strungen anzuschliessen.

Diese Stze findet Herr Wild iu voller Ueber-

einstimmung mit den Resultaten, welche Herr Airy
in zwei 13 und 16 km langen Luftleitungen erhalten

hat, die von Greenwich in zwei zu einander fast senk-

rechten Richtungen ausgingen. Er erblickt hierin

eine Besttigung der Zuverlssigkeit der Angaben
seiner kurzen, unterirdischen Leitungen, welche einige

Hauptgesetze des Erdstromes und seiner Beziehungen
zu den erdmagnetischen Erscheinungen zu ermitteln

gestatten.

Aus der Versptung der magnetischen Schwan-

kung im Vergleich zu derjenigen des Erdstromes

schliesst Herr Wild, dass die Bewegungen der Mag-
netnadeln in den erdmagnetischen Apparaten nicht

als eine directe Wirkung des unter ihnen in der Erd-

rinde kreisenden elektrischen Stromes zu betrachten

sind. Vielmehr stellt er sich vor, dass der Erdstrom

zunchst grssere oder geringere Theile der Erd-

schichten magnetisire und dann durch diesen Magne-
tismus mehr indirect auf die Apparate einwirke.

Die Verzgerung der magnetischen Schwankungen

spricht ferner dafr, dass die Erdstrme
,
die sich im

Kabel abzweigen, die primren Ursachen der magne-
tischen Strmungen sind. Die periodischen Schwan-

kungen des Erdmagnetismus aber sind nicht auf die

Erdstrme zurckzufhren, sondern durch eine andere

Ursache zu erklren.

Ueber diese Ursache wie ber die Ursache der

Erdstrme und ihrer Schwankungen berhaupt stellt

Herr Wild folgende auf die vielfach nachgewiesenen

Beziehungen des Erdmagnetismus zu der Sonnen-

thtigkeit gesttzte und auch schon von anderen

Physikern mehrfach behauptete, aber etwas modificirte

Anschauung auf:

Die bestndige, eruptive Thtigkeit auf der Sonne

bedingt einen mittleren elektrischen resp. magne-
tischen Zustand derselben, welcher in Folge der Dre-

hung der Erde und der Sonne um ihre Axen durch

directe Einwirkung auf den Magnetismus der Erde

die bekannten periodischen Variationen desselben be-

dingen. In Folge der grsseren eruptiven Vorgnge
auf der Sonne zur Zeit der Sonnenfleckenmaxima ist

daher auch die Amplitude der periodischen Variationen

um diese Epochen eine bedeutendere. Die einzelnen

grsseren und uuregelmssig auftretenden Eruptionen
auf der Sonne sind unzweifelhaft auch von mchtigen
Elektricittsentwickelungen begleitet, welche auf der

Erde zum Theil Strme direct iuduciren, zum Theil

auch wohl nur auslsend resp. entladend auf an-

gesammelte Luft- und Erdelektricitt einwirken, und

so indirect die Polarlichter und die magnetischen

Strungen hervorbringen.

A. Fppl : Ueber die absolute Geschwindig-
keit des elektrischen Stromes. (Annalen

der Physik, N. F., Bd. XXVII, S. 410.)

Geht man von der Hypothese aus, dass beim elek-

trischen Strome irgend ein Substrat (nach der uni-

tarischen Theorie der Lichtther, nach der dualisti-

schen Anschauung zwei entgegengesetzte Fluida) in

einer dauernden und in bestimmter Weise fortschreiten-

den Bewegung sich befinde, so entsteht die Frage
nach der Geschwindigkeit dieser translatorischen Be-
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wogung. Diese Frage suchte Herr Fppl in folgen-

der Weise zu beantworten.

Liisst man einen Kreisstrom um eine durch den

Mittelpunkt gehende und zu seiner Ebene senkrechte

Axe rotiren ,
so verndern sich die absoluten Ge-

schwindigkeiten der elektrischen Theilchen ,
indem

zu den Relativbewegungeu durch die Querschnitte

des Leiters diejenigen hinzutreten, welche sie mit

dem Leiter zusammen ausfhren. Geht man von der

dualistischen Theorie aus, so wird, wenn die Rotation

im Sinne des positiven Stromes erfolgt, die absolute

Geschwindigkeit desselben vergrssert, die des nega-

tiven Stromes entsprechend vermindert. Die elektro-

magnetische Wirkung dieses Stromes wird aber da-

durch nicht verndert, weil dieselbe nur von der

Summe beider Strme abhngen soll. Nach der uni-

tarischen Theorie hingegen msste die Rotation des

Stromkreises eine Aenderung seines magnetischen

Momentes bewirken. Es ist BOmit mglich, durch

einen Versuch eventuell zu erkennen
,

ob die uni-

tarische Ansicht (soweit sie eine translatorische Be-

wegung des Fluidums in Aussicht nimmt) die richtige

ist und zugleich die wahre Geschwindigkeit des Stromes

zu bestimmen.

Da bei einem derartigen Versuche die erreichbare

Rotationsgeschwindigkeit im Vergleich zu der zu er-

wartenden Geschwindigkeit des Stromes allzu gering
sein wrde, um eine merkliche Aenderung des elektro-

magnetischen Potentials veranlassen zu knnen, wurde

der Versuch, wie folgt, angestellt. An eine Multi-

plicatorrolle , welche zwei gleiche und neben ein-

ander gewickelte Kupferdrhte von vielen Windungen
enthielt, wurde ein kleines galvanisches Element, ein

cylindrisches Glasgefss mit Schwefelsure , durch

dessen Kautschukpfropfen ein Zinkstreifen und Platin-

draht in die Sure gingen, befestigt. Die Elektroden

wurden mit den vier Drahtenden der Rolle so ver-

bunden , dass der Strom in den beiden Drhten in

entgegengesetztem Sinne umlief. Die Rolle wurde in

Rotation versetzt, so dass sie 20 Umdrehungen in

der Secunde machte und die Umdrehungsgeschwindig-
keit des Kreisstromes 500 cm in der Secunde betrug.

Wurde die Rolle, als sie in Ruhe war, einem

Wiedemann'schen Galvanometer genhert, so zeigte

der Magnet keinen Ausschlag, was fr die Gleichheit

der Widerstnde in den beiden Zweigen sprach. Ein

Ausschlag des Magneten ergab sich aber auch nicht,
als die Rolle mit der angegebenen Geschwindigkeit
rotirte. Verband man dagegen die beiden Drhte der

Rolle mit dem galvanischen Elemente derart, dass

beide in gleichem Sinne vom Strome durchflssen

wurden
,

so ergab der Magnet einen Ausschlag von

etwa 600 Scalentheilen.

Durch eine einfache Rechnung ergiebt sich hier-

aus, dass die Geschwindigkeit des elektrischen Stromes

im vorliegenden Falle grsser als drei Kilometer in

der Secunde gesetzt werden muss, wenigstens insofern i

man die Hypothese von der translatorischen Bewe-

gung eines Fluidums zu Grunde legt. Fr oder gegen
die dualistische Theorie kann der Versuch wegen

seines negativen Ergebnisses natrlich nichts beweisen.

Vielleicht kann diese Frage durch Benutzung weite-

rer Rollen und viel grsserer Geschwindigkeiten ge-

lst werden.

Gaston Bonnier: Ueber die Wrmemengen,
welche von den Pflanzen entwickelt

und a b s o r b i r t werden. (Comptea rendus T. CH,

p. 448.)

Ueber die Wrme, welche von einer Pflanze ent-

wickelt oder verschluckt wird, war bisher noch gar

keine directe Beobachtung gemacht; man hatte bis-

her nur Temperaturbestimmungen ausgefhrt, welche

eine Ermittelung der Wrmemengen nicht gestatteten.

Es ist aber von Interesse, die Zahl der Wrmeein-
heiten zu kennen, welche irgend ein Pflanzentheil in

einem bestimmten Entwickelungsstadium erzeugt, oder

absorbirt; lind diese hat Herr Bonnier nach zwei

Methoden zu messen gesucht: Einmal bediente ersieh

des Berthelot'schen Calorimeters und brachte die zu

untersuchenden Objecte entweder direct ins Wasser des

Calorimeters oder in Luft innerhalb eines Platin-

reeipienten, der ins Wasser gesetzt wurde.

Bei der zweiten Methode bediente er sich des Reg-
naul t' sehen Thermocalorimeters; dasselbe ist ein

Thermometer, in dessen Kugel sich ein Recipient be-

findet. Erst lsst man das Thermocalorimeter eine

Weile leer stehen ,
bis es die Temperatur der Um-

gebung angenommen hat; dann bringt man in den

Recipienten desselben die Pflanze, die man vorher

durch Verweilen in demselben Rume auf gleiche

Temperatur gebracht hat. Nach einiger Zeit, in wel-

cher die Umgebung dieselbe Temperatur tY behalten,

zeigt das Thermocalorimeter immer hhere Tempei
-a-

turen bis <2 ,
und man findet die in der Zeiteinheit

entwickelte Wrme q = k (/2 <i), wo Je eine Con-

stante ist, welche man aus der Abkhlungsgeschwin-

digkeit des mit derselben, aber getdteten, Pflanze be-

schickten Thermocalorimeters berechnet.

Die Versuche wurden auf folgende Pflanzenarten

ausgedehnt: Erbse, Kichererbse, Mais, Roggen, Puff-

bohne, Pferdebohne, Ricinus, Kresse, Gartenkresse,

Lupine ,
Schwertlilie ,

Richardia
,
Jasmin , Robinie.

Beide Methoden haben ziemlich bereinstimmende

Resultate ergeben ,
welche nachstehende Schlsse ab-

zuleiten gestatten.

Die Wrmemengen, welche in derselben Zeit durch

ein gleiches Gewicht lebenden Pflanzengewebes ent-

wickelt werden
,
sind sehr verschieden , je nach der

Entwickelung der Pflanze oder des Organs. Die Zahl

der erzeugten Calorien zeigt gewhnlich eine Reihe

sich folgender Maxima und Minima. Die wichtigsten

Maxima sind die, welche man beim Beginne der Kei-

mung und whrend des Blhens findet. Es ist zu

beachten, dass die beiden Zeiten, whrend welcher die

Wrmeentwickelung am intensivsten ist, auch die

sind, in denen die Athmungsintensitt am grssten

ist; doch darf man nicht glauben, dass eine directe

Beziehung zwischen diesen beiden Erscheinungen
existirt.
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Bei einer Anzahl frherer Versuche hatte nmlich

Herr Bonnier die von den untersuchten Pflanzen

gebildete Kohlensure gemessen und in einigen Fllen

hatte er auch den verbrauchten Sauerstoff bestimmt.

Berechnete er nun die Zahl von Calorien, die bei der

Bildung der whrend des Versuches erzeugten Kohlen-

sure entsteht, und verglich er sie mit der beobach-

teten Zahl, so stellte sich niemals eine merkliche

Uebereinstimmung heraus. Die von der Pflanze ent-

wickelte Wrmemenge entspricht somit keineswegs

der durch die Verbrennung des vom Organismus ab-

gegebenen Kohlenstoffs erzeugten, wie man wohl

frher geglaubt hat.

Fr die oben erwhnten Pflanzen findet man beim

Beginne der Keimung, dass die Zahl der entwickelten

Calorien grsser ist als die, welche die Bildung der

erzeugten Kohlensure entwickeln wrde. So er-

zeugt ein Kilogramm Erbsen beim Keimen unter

bestimmten Bedingungen pro Minute eine Menge
Kohlensure, deren Bildung 4 Calorien entwickelt,

und unter denselben Bedingungen findet man eine

wirkliche Wrmeentwickelung von 12 Calorien in der

Minute. Diese Zahl ist sogar grsser als die, welche

die Verbindung des gesammten vom keimenden Samen

absorbirten Sauerstoffs mit Kohlenstoff in derselben

Zeit entwickeln wrde (7 Calorien). Am Ende

der Keimungsperiode hingegen oder bei einem aus-

gewachsenen ,
bebltterten Zweige findet man das

Umgekehrte. Dasselbe ist der Fall fr die aufge-

blhten Blumen oder die reifenden Frchte, welche in

den untersachten Fllen eine stets kleinere Wrme-

menge gegeben haben als die, welche die Bildung der

ausgeathmeten Kohlensure geben wrde.

Die hier gefundenen Thatsachen lassen sich nach

dem Verfasser nur durch die auch sonst gelufige

Annahme erklren, dass die Bildung der nicht direct

assimilirbaren Reservestoffe unter Wrmeabsorption

stattfindet, whrend die Umwandlung dieser Reserve-

stoffe in assimilirbare Substanzen unter Entwickelung

von Wrme stattfindet. Zu der bestndigen Wrme-

entwickelung in Folge der Kohlensurebildung addiren

sich die durch die anderen complicirteren chemischen

Vorgnge bedingten Wrmetnungen, und daraus

entspringen die in den Versuchen beobachteten Effecte.

Kleinere Mittheilungen.

P. Tacchini : Resultate der Beobachtungen der

Sonnenprotuberanzen im Jahre 1885. (Comp-

tes rendus, T. CII, p. 407.)

Im Jahre 1885 wurde eine ziemlich grosse Anzahl von

Sonnenprotuberanzen von betrchtlicher Hhe beobachtet,

d. h. solcher, die mindestens 100" erreichten und ber

den Sonnenrand ziemlich weit verbreitet waren. In

keinem einzigen Falle wurden an einem Tage zwei grosse

Protuberanzen am Rande in einem Abstnde von 180"

beobachtet. Bercksichtigt man auch die kleinereu Pro-

tuberanzen, so fanden sich unter 109 grossen Protube-

ranzen nur 16, denen am anderen Ende eines Sonnen-

durchmessers kleine Protuberanzen gegenberstanden.
Dieses Zusammentreffen auf einem Durchmesser ist aber

sicherlieh nur ein zuflliges und rhrt von der grossen

Hufigkeit der Protuberanzen in den Zonen beiderseits

vom Aequator her.

Die grossen Protuberanzen fehlen in der Nhe der

Pole und kommen fast nur zwischen dem Aequator und
40 nrdl. und sdl. von demselben vor

;
sie entsprechen

fast immer den Gebieten der Sonne
,

die ohne Flecken

und Fackeln sind. Sie knnen entweder nur kurze Zeit

oder lange dauern
,

und sind im ersten Falle faden-

frmig, whrend sie im zweiten mit der Chromosphre
zusammenhngen.

Bercksichtigt man nur die grossen Protuberanzeu,
so war die Sonnenthtigkeit 1885 grsser als 1881.

Eduard Riecke: Ueber die Pyroelektricitt des

Turmalins. (Nachrichten v. d. knigl. Gcsellsch. d.

Wissensch. zu Gttingen 1885, 30. Dec, S. 405.)

Die Reihe von Krystallen, welche in Folge von Er-

wrmung und Abkhlung elektrische Spannungen an

ihrer Oberflche zeigen ,
die pyroelektrischen Krystalle,

sind bisher vielfach nach der Richtung untersucht wor-

den
,

dass man die Beziehungen ihres krystallographi-

schen Baues zur Vertheilung der elektrischen Ladung
an ihrer Oberflche klar zu legen suchte. Dies ist nament-

lich fr den Turmalin in hervorragender Weise ge-

schehen und diese Beziehungen ziemlich sicher fest-

gestellt. Weniger zahlreich sind die Untersuchungen,
welche das die Entwickelung der Elektricitt mit der

Bewegung der Wrme verbindende Gesetz zu ermitteln

strebten. Es waren hierber, speciell durch die Unter-

suchungen von Gaugain, folgende Stze festgestellt:

1) Wenn man eine beliebige Zahl von Turmalinen

zu einer Batterie vereinigt, indem man ihre gleichnamigen
Pole mit einem Kupferdrahte umschlingt, so ist die von

denselben gelieferte Elektricittsmenge gleich der Summe
derjenigen, welche von den einzelnen Turmalinen unter

denselben Umstnden erzeugt worden wren. 2) Schaltet

man eine Reihe von Turmalinen von gleichem Quer-
schnitt hinter einander, indem man die ungleichnamigen
Pole durch Kupferdraht verbindet, so ist die gelieferte

Elektricittsmenge nicht grsser, als die von einem ein-

zelnen erzeugte. 3) Die von einem Turmalin entwickelte

Elektricittsmenge ist proportional seinem Querschnitt
und unabhngig von seiner Lnge. 4) Die Elektricitts-

menge, welche ein Turmalin entwickelt, wenn seine Tem-

peratur um eine gewisse Zahl von Graden sinkt, ist

unabhngig von der dazu erforderlichen Zeit. 5) Die

bei einer Temperaturerhhung entwickelten Elektricitts-

mengen sind ebenso gross, wie die einer gleich grossen

Temperaturerniedriguug entsprechenden.
Die Versuche, welche jngst Herr Riecke zur Auf-

findung der hier waltenden Gesetzmssigkeiten ausgefhrt,
bestanden darin

,
dass Turmaline in einem Rume von

hherer, mglichst constanter Temperatur whrend einer

gemessenen Zeit erwrmt und dann vertical ber dem

Kuopfe eines Goldblattelektroskops hngend, der freien

Abkhlung berlassen wurden; die mit der Zeit sieh

ndernde Divergenz des Elektroskops wurde gemessen.

Nach einander wurden der Einfluss der Erwrmungs-
dauer, der Temperatur und der Oberflcheubeschaffen-

heit auf die elektrische Ladung untersucht; durch Cali-

brirung des Elektroskops wurden dann die elektrischen

Ladungen in absolutem Maasse bestimmt, und die Re-

sultate der Messungen an drei verschiedenen Turmalinen

in Tabellen und zum Theil graphisch in Curven dar-

gestellt. Zum Schluss ist eine Theorie der Pyroelektricitt

aufgestellt, und die Formeln derselben an den Versuchs-

ergebnissen geprft. An dieser Stelle kann aus diesen

Ergebnissen nur Folgendes hervorgehoben werden.

Bei der Abkhlung tritt das Maximum der elek-

trischen Ladung ein, wenn der Turmalin zuvor in seinem
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ganzen Inneren die Temperatur des Erwrmungsraumes
angenommen hat. Die einer gleichmasigen Erwrmung
entsprechende Ladung ist nahezu dieselbe, wie die bei

einer uugleiehmssigen Erwrmung auftretende ,
wenn

die mittlere Temperatur der letzteren der constanten

Temperatur der ersteren gleich ist. Der Verlauf der

elektrischen Entladung bei der Abkhlung lsst sich

durch eine Gleichung ausdrcken, in welcher die Zeit,

die Maximalladung, die Leitungsfhigkeit der Oberflche

und die N e w t o n' sehe Abkhluugsconstante enthalten sind.

A. Mntz und E. Anbin: Analyse der Luft vom
Cap Hrn. (Comptes rendus, T. C1I, p. 421.)

Die franzsische Expedition zur Beobachtung des

Venusdurchgauges am Cap Ilorn hat whrend der Zeit

vom 10. Mai bis 2. August 1883 zwanzig verschiedene

Luftproben von einem 4 m ber dem Boden und 35 m
von dem ersten bewohnten Zelte entfernten Orte ent-

nommen und in wohl verwahrten Behltern nach Paris

gebracht. Die Herren Mntz und Au bin haben diese

Luftproben analysirt ,
und fanden den Sauerstoffgehalt

der Luft im Maximum = 20,97 (am 17. Mai), im Mini-

mum = 20,72 (am 16. und 19. Mai); im Mittel enthielt

die Luft 20,864 Volumprocente Sauerstoff. Zur selben

Zeit, als die Analysen gemacht wurden, wurde auch

Pariser Luft untersucht und einmal 20,92, das andere

Mal 20,914 Volumprocente Sauerstoff in derselben ge-

funden.

Alle diese Zahlen liegen zwischen den Grenzwerthen,

die Regnault bei seinen Analysen gefunden hatte,

nmlich 20,300 und 21,015. Das Mittel, welches die Luft

vom Cap Hrn ergeben, ist nicht nur kleiner wie das

von Regnault fr Paris gefundene, sondern auch als

das aus allen Regn ault'schen Beobachtungen abgelei-

tete Mittel. Die Differenz ist aber so klein
,
dass man

daraus keinen Schluss auf einen geringeren Sauerstoff-

gehalt der Luft der Sdhemisphre ableiten kann. Viel-

mehr scheint daraus nur zu folgen, dass die Zusammen-

setzung der Atmosphre auf dem ganzen Erdenrund die

gleiche ist, und dass das Verhltniss des Sauerstoffs

zum Stickstoff innerhalb enger Grenzen schwanken kann.

von Kalk nothwcudig machte, der sich durch Doppel-

zersetzung mit der Schwefelsure verbunden.

AI. Quantin: Geber die Reduction des schwefel-
sauren Kalkes durch gewisse anaerobe
Fermente. (Annales agronomiques ,

Tome XII, p. 80.)

Nachdem durch die Untersuchungen ber die Sal-

peterbildung die Aufmerksamkeit auf die im Boden be-

findlichen Mikroorganismen gelenkt war, sind auch

andere chemische Vorgnge auf die Thtigkeit derartiger

Organismen zurckgefhrt worden. Bei Versuchen
,

die

Herr Quant in, nach dem Vorgange anderer Forscher,

zur Entwickelung von Sumpfgas aus Cellulose mittelst

der in Smpfen und im Schlamm enthaltenen Mikro-

organismen angestellt, beobachtete er eine Entwickelung
von Schwefelwasserstoff. Das weitere Verfolgen dieser

Erscheinung in der fr solche Untersuchungen blichen

Weise Hess erkennen, dass der Schwefelwasserstoff durch

Reduction von schwefelsaurem Kalk entstanden sei.

Diese Reduction erwies sich als veranlasst durch fermen-

tative Organismen ,
deren Tdtung mittelst Chloroform

auch den Reductionsprocess inhibirte
,
whrend alle in

der Flssigkeit mglichen, rein chemischen Reactionen

eine Schwcfelwasserstoffentwickelung nicht hervorriefen.

Das hier wirksame, anaerobe Ferment ist zwar vom Ver-

fasser nicht isolirt worden, doch macht eine Reihe von

Versuchen es wahrscheinlich, dass es sich hier um das

sehr verbreitete Buttersureferment handle. Versuche,

statt des schwefelsauren Kalkes schwefelsaure Alkalien

fr diese Reaction zu verwenden
,
waren erfolglos ,

da

die Ernhrung des wirkenden Fermentes die Zufhrung

A. Hansen: QuantitativeBestimmung des Chlor o-

ph y llfarbstoffes in den Laubblttern.
(Sitzungsberichte der physikal. inedic. Gesellschaft zu Wrz-

burg, Jahrg. 1885, S. 140.)

Da bisher noch gar keine quantitativen Bestimmungen
des Chlorophyllfarbstoffes der Laubbltter verffentlicht

sind, die Keuntniss seiner Mengen aber von Wichtigkeit
ist fr die Beurtheilung seiner Bethtigung bei der

Strkebildung, so hat Herr Hansen einige vorlufige
Resultate einer noch weiter fortzufhrenden Untersuchung

publicirt, um zunchst wenigstens einen sicheren An-

haltepunkt fr die Angaben ber die Chlorophyllmengen
zu geben. Das Chlorophyll wurde als feste Substanz

bestimmt; die Blattstcke wurden kurze Zeit ausgekocht,
der Farbstoff mit 96 procentigem Alkohol vollstndig aus-

gezogen, die Lsung verseift, mit alkoholischem Aether

aufgenommen und nach Verdampfung des Lsungsmittels

getrocknet und gewogen. Eine Trennung des grnen
vom gelben Chlorophyll wurde hierbei nicht vorgenommen;
die gefundenen Chlorophyllgewichte wurden wegen der Be-

deutung der Flchenausdehnung des Blattes fr die Chloro-

phyllfunction auf das Quadratmeter Blattflche bezogen.
Es wurden gefunden in 1 qm Blattflche der Sonnen-

rose (am 10. August 1884) 5,076 g Chlorophyll; im Krbis

(am 22. August 1884) 5,720 g und (am 24. August 1884)

5,550 g; in der Runkelrbe (am 25. August 1884) 5,9365 g;
im Tabak (am 17. Juli 1885) 3,865g; in der Sonnenrose

(am 19. Juli 1885) 3,909 g und (am 24. Juli 1885) 5,940 g.

Die einzelnen Werthe sind danach ziemlich verschieden
;
im

Mittel enthielt lqm Blattflche 5,142 g festes Chlorophyll.

Nach den Untersuchungen des Herrn v. Sachs bildet

1 qm Blattflche von Cucurbita bei gutem Wetter an einem

Sommertage rund 25 g Strke. Da nun fr die Strke-

bildung das Vorhandensein von Chlorophyll Bedingung

ist, so folgt aus den obigen quantitativen Bestimmungen,
dass bei der Bildung von 25 g Strke 5 g Chlorophyll-

farbstoff thtig sind. Dieses Mengenverhltniss lsst

eine ber die Art der Wirkung des Chlorophylls auf-

gestellte Ansicht
,
nach welcher der Farbstoff selbst zur

Strkebildung verbraucht werden sollte, als sehr unwahr-

scheinlich erscheinen. Weitere genaue Bestimmungen
des Chlorophyll farbstoffes werden diesen Punkt sicherer

zu entscheiden gestatten.

Bei dieser Gelegenheit spricht Herr Hansen eine

Vermuthung ber die Bedeutung des Chlorophyllfarb-
stoffes fr die Assimilation aus, welche einer experimen-
tellen Prfung fhig ist. Da nach den vorliegenden Er-

fahrungen die Aufnahme der Kohlensure durch die

grnen Zellen weder von der Temperatur noch vom
Drucke beeinflusst wird, glaubt Herr Hansen, dass der

Chlorophyllfarbstoff in activer Weise die Kohlensure
der Luft anzieht und mit derselben hnlich wie der

Blutfarbstoff mit dem Sauerstoff eine lose Verbindung

eingeht, um sie zum Zweck der Strkebildung an die

assimilirendeu Chlorophyllkrner abzugeben; mit ande-

ren Worten, dass der Chlorophyllfarbston' als Uebertrger
der Kohlensure auf das assimilirende Plasma der Chloro-

phyllkrner funetionire.

J. Schrodt: Der mechanische Apparat zur Ver-

breitung der Farnsporen. (Ber. d. deutschen

bot. Ges., Bd. III, S. 396.)

K. PrantI: Die Mechanik des Ringes am Farn-

sporangium. (Ber. d. Deutschen Bot. Ges. Bd. IV,

S. 42.)

Die kugeligen Sporenbehlter der Farne, die soge-

nannten Sporangien ,
besitzen eiue aus einer einzelnen
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Zellsehicht bestehende Wandung, in welcher eine beson-

ders ausgezeichnete Reihe von Zellen sich durch ihre

Grsse, dunklere Frbung und die stark verdickten Quer-
wnde bemerkbar macht. Diese Zellen bilden den so-

genannten Annulus, welcher das Sporangium bald grtel-

artig, bald in senkrechter Richtung, bald wie ein Ban-

delier umgiebt, in anderen Fllen ihm mtzchenartig
aufsitzt etc. An einer Stelle sind die Zellen dieses Rin-

ges dnnwandiger (Ostiolum).

Indem der Annulus bestrebt ist, einen definitiven

Gleichgewichtszustand zu erlangen, dergestalt, dass seine

Lngsachse sich der geraden Linie nhert, wird beim
Reifen und Austrocknen des Sporangiums auf die schw-
cheren Zellen ein starker Zug ausgebt, dieselben zer-

reissen und die Sporen streuen sich aus.

In welcher Weise dieser mechanische Apparat func-

tionirt
,
wird von Herrn S c h r o d t in der oben citirten

Arbeit nher errtert.

Befeuchtet man unter dem Mikroskop eine Anzahl

trockener aufgesprungener Sporangien etwa drei Minuten

lang und entfernt den Wasserberschuss mit Lschpapier,
so sieht man alsbald die Sporangien lebhaft, einzelne bis

zu einer Hhe von 2 bis 3 cm, umherspringen. Dasselbe

Sporangium springt zwei-
,

drei-
,
auch viermal

,
ehe es

zur Ruhe kommt. Wir haben hierin jedenfalls ein aus-

gezeichnetes Mittel zum vollstndigen Ausstreuen der

Sporen zu sehen
,

indem sich der Vorgang beliebige
Male bei jedem Wechsel zwischen feuchtem und trocke-

nem Wetter wiederholt.

Wenn man ein einzelnes Sporangium unter dem

Deckglase beobachtet, so bemerkt man, wie der vorher

gestreckte Annulus nach dem Zutritt des Wassers eine

dem geschlossenen Sporangium entsprechende Krm-
mung annimmt, wobei sich die Zellen nach und nach
mit Wasser anfllen. Wird das letztere wieder entfernt,

so beginnt sich der Annulus wieder zu strecken. Dabei
faltet sich die halbcylindrische, dnne Decke desselben

tief in das Innere der Zellen ein wie Herr Schrodt
nachweist, in Folge des usseren Luftdruckes und die

dicken Querwnde werden bis auf ganz geringe Entfernung
einander genhert. Die Streckung geht noch ber die

gerade Linie hiuaus, bis das freie Ende des Ringes einen

vollstndigen Kreisbogen beschrieben hat. Jetzt beginnt
das Springen ,

indem die Querwnde mit einem Ruck
aus einander treten, die eingebuchtete Membran ihre

frhere Lage wieder einnimmt, das ganze Zelllumen sich

mit einer Blase anfllt und der Annulus die Form eines

C annimmt. Hierauf streckt er sich noch einmal um
ein Geringes, womit er seinen definitiven Gleichgewichts-
zustand erreicht hat.

Herr Leclerc du Sablon, der diesen Vorgang
krzlich beobachtete, hat dafr auch eine Erklrung zu

geben gesucht, doch ist dieselbe, wie Herr Sehr o dt

nachweist, unzureichend. Letzterer gelangte in dieser

Beziehung zu folgendem Ergebniss:
Das Aufreissen der Farnsporangien und die Drehung

des freien Annulusendes um 360 hat als alleinige Ur-

sache den Druck der Atmosphre, welcher durch die

Verdunstung des Wassers in den Annuluszellen in Wirk-
samkeit tritt. Nach Beendigung dieses Vorganges er-

reicht die dnne, halbcylindrische Deckmembran sehr

schnell denjenigen Grad der Trockenheit, in welchem
sie unter dem Drucke von einer Atmosphre fr Luft

permeabel wird. Letztere dringt daher pltzlich
in die Zellen ein, welche in Folge dessen annhernd
ihr frheres Volumen einnehmen.

Ein vollstndiger Ausgleich zwischen usserem und
innerem Drucke kommt aber nicht zu Stande

,
wahr-

scheinlich weil die dnne Membran stets Feuchtigkeit
aus der Luft anzieht und dadurch dem Eindringen der-

selben Widerstand entgegensetzt. Der definitive Zu-
stand des Annulus ergiebt sich aus der activen Ver-

krzung der Decke und dem Druck der usseren Luft
auf die mit verdnnter Luft erfllten Zellen.

Diese Schrodt'sche Erklrung sucht Herr Prantl
unter Hinweisung darauf, dass er den betreffenden Vor-

gang bereits 1879 beobachtet hat, zu widerlegen, indem
er im Wesentlichen der Ansicht Leclerc's beipflichtet.
Beide behaupten, dass die beim Schnellen des Ringes
pltzlich in dessen Zellen auftretende Luft, durch deren
Druck die bis dahin eingestlpte Aussenmembran wieder

ausgebreitet wird, nicht von aussen eindringt, sondern
aus dem in den Zellen noch enthaltenen Wasser-
reste, in welchem sie durch endosmotischen Druck gelst
war, sich pltzlich entwickelt. Durch den pltz-
lichen Anstoss zur Bewegung werden nach Herrn Prantl
die Ringzellen auf ein grsseres Volumen erweitert, als

dem Drucke einer Atmosphre entspricht. Der ussere

Luftdruck verringert darauf das Volumen wieder, bis

innen und aussen gleiche Spannung der Luft obwaltet.

Beide Theorien sind in ihrer Begrndung von Un-
klarheiten nicht frei und es bleiben daher entscheidendere

Versuche abzuwarten. F. M.

W. Waldeyer: Beitrge zur normalen und ver-
gleichenden Anatomie des Pharynx mit
besonderer Beziehung auf den Schling-
weg. (Sitzungsberichte der Berl. Akademie d. Wissensch.

1886, S. 233.)

Beim normalen Schlingacte werden durch besondere

Schutzeinrichtungen die beiden mit dem Rachen in Ver-

bindung stehenden Luftwege abgeschlossen, der Nasen-
rachenraum durch das Emporheben des Gaumensegels und
durch das Vorhang-hnliche Zusammenziehen der beiden

Gaumenbgen, der Kehlkopfs-Eingang durch Herabziehen
des Kehldeckels und Heben des Kehlkopfes, wodurch er
unter den Zungenrcken gleichsam untergeduckt'

1

wird.
Es existirt nun aber zum Schutze des Kehlkopfeinganges
noch eine dritte, anatomische Einrichtung, die auch ein
Postulat ist, da die Erfahrung lehrt, dass manche
Menschen trinken knnen, ohne zu schlucken, und auch
bei Schwerkranken die Flssigkeiten des Mundes ohne
Schlucken an dem Kehlkopfe vorbei hinabgleiten.

Auf eine derartige anatomische Schutzeinrichtung
haben schon ltere Forscher hingewiesen, ohne dass sie

die verdiente Beachtung in der Neuzeit gefunden. Es
haben bereits mehrfach Autoren erwhnt, dass weiche

Speisen und kleine Flssigkeitsmengen nicht hinter den

Kehlkopf, sondern an beiden Seiten desselben in die

Speiserhre gleiten. Diese Gabelung des Weges wird
theils durch das herabhngende Zpfchen herbeigefhrt,
das beim Schlingen geringerer Mengen nicht so hoch
gehoben wird, um in dieser Beziehung unwirksam zu

werden, theils durch die Form des Kehldeckels, und
vorzugsweise durch die Gestaltung des Racheneinganges.
Diesen letzteren hat Herr Waldeyer bei einer Anzahl
von Sugethieren, welche in dieser Beziehung theils

gar nicht, theils nur oberflchlich untersucht waren,
ausfhrlicher beschrieben und gelangte zu dem Resultate,
dass bei einer grossen Reihe von Sugethieren aus allen

Ordnungen Einrichtungen vorhanden sind, welche den
hinabzubefrdernden Speisen den Weg durch die seitlichen

Schlundfurchen gleichsam anweisen. Herr Waldeyer
steht nicht an, sich der Meinung anzuschliessen, dass
dieser gegabelte Weg auch in der That, wenigstens fr
kleinere Bissen, und insbesondere fr Flssigkeiten be-

nutzt wird und dass darin eine natrliche, rein anato-
mische Schutzvorrichtung fr den Kehlkopf gegeben ist."

Bei den Anthropoiden und dem Meuscheu sind in

der hier besprochenen Beziehung die anatomischen Ver-
hltnisse am ungnstigsten, die Gefahr des Verschluckens"
am grssten. Dieser anatomische Nachtheil wird jedoch
theilweise compensirt durch eine sehr ausgiebige Ent-

wicklung des Muskelapparates des Kehldeckels.
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Inhalt: 4. Barometrische Untersuchungen. 1. Abso-

lute barometrische Bestimmungen unter Controle des Va-
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Biermann, Privatdoc. Dr. Otto, zur Theorie der Fuchs' -

schen Functionen. (Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d.
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Comm. n. 1.

Mnniehmeyer, Carl, e. genherte Berechnung der ab-
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1
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Wrzburg 1885, Stahel. baar 40

"epertorium f. Meteorologie. Hrsg. v. der kaiserl. Aka-

demie der Wissenschaften, red. v. Dir. Dr. Heinr. Wild.
9. Bd. Imp.-4. (530 S.) St. Petersburg 1885. Leipzig,

Voss' Sort. n. 19.

Riggenbaeh, Dr. Alb., Beobachtungen b. die Dmme-
rung, insbesondere b. das Purpurlieht u. seine Bezie-

hungen zum Bishop'schen Sonueuringe. Habilitations-

schrift, gr. 8. (105 S.) Basel, Georg. n. 2.

Schilling, Gust. Adf., b. die Herstellung e. homogenen
magnetischen Feldes au der Tangenteuboussole zur Mes-

sung intensiverer Strme. (Mit 5 Holzscbn.) (Aus:

Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.") Lex.-8. (23 S.)

Wien, Gerold's Sohn. n.n. 45.

Seeland, Ferd., Diagramme der magnetischen u. meteoro-

logischen Beobachtungen zu Klagenfurt. Witterungs-

jahr 1885. Decbr. 1884 bis Novbr. 1885. Hrsg. vom
Naturhistor. Landesmuseum von Krnten. Fol. (13

autogr. Taf.) Klagenfurt,, v. Kleinmayr. baar n. 2. 70

Zeitschrift, meteorologische. Hrsg. v. der sterreich. Ge-

sellschaft f. Meteorologie u. der deutschen meteorolog.

Gesellschaft, red. von DD. J. Haan und W. Koppen.
3. Jahrg. 1886 (zugleich 21. Bd. der Zeitschr. der

sterreich. Gesellschaft f. Meteorologie"). 12 Hfte. Lex.-8.

(1. Hft. 48 S. m. 1 Chromolith.) Berlin, Asber & Co.

baar n. 16.

4. Chemie und chemische Technologie.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Red. :

Prof. Dr. Ferd. Tiemann. 19. Jahrg. 1886. ca. 20Hfte.

gr. 8. (1. Hft. 131 S.) Berliu, Friedlnder & Sohn in

Comm. baar n. 32.

Birnbaum, Hofr. Prof. Dr. K., Leitfaden der chemischen

Analyse f. Anfnger. 5. verb. Aufl. 8. (VIII, 118 S.)

Leipzig, Quandt & Hndel. n. 1. 80

Bunsen, R Flammenreaetionen." Mit 1 Tab., 1 litl). Taf.

2. Aufl. gr. 8. (34 S.) Heidelberg, Kster. n. 1.

Cooke's (Josiah P.) Elements of Chemical Physics. Roy.
8-vo. 11. 1 s.

Ditte, Prof. Alfr. ,
kurzes Lehrbuch der anorganischen

Chemie, gegrndet auf die Thermochemie m. Benutzg.
d. thermochem. Baten. Autoris. deutsche Ausg. v. Dr.
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H. Bttger. Mit 111 in den Text. gedr. Holzschn.

gr. 8. (XXVI, 318 S.) Berlin, Springer.
n. 6. ; geb. D. 7.

Erlenmeyer's, K., Lehrbuch der organischen Chemie. 2 Thl.

Die aromat. Verbiudgn. Begonnen v. Dr. Bich. Meyer,
fortgesetzt v. Prof. Dr. Heini'. Goldschmidt. 1. Bd.

5, Lfg. gr. 8. (S. 641800.) Leipzig, 0. F. Winter.

n. 3. (I, 1. 5., II, 1 5.: u. 83. )

Fresenius, Geh. Hofr. Prof. Dir. Dr. B. liemigius. An-

leitung zur qualitativen chemischen Analyse. Fr An-

fnger u. Gebtere bearb. Mit e. Vorwort von Just. v.

Liebig. 15. neu bearb. u. verb. Aufl. Mit Holast.

2. Abth. gr. 8. (XX u. S. 417582 in. 1 chromolith.

Spectraltaf.) Braunschweig 1885, Vieweg & Sohn.
n. 3. 50 (cplt.: n. 11. )

Fresenius
,

Geh. Hofr. Prof. Dir. Dr. B. Bemigins ,
An-

leitung zur quantitativen chemischen Analyse. Fr An-

fnger u. Gebtere bearb. Mit e. Vorwort v. Just. v.

Liebig. 15. neu bearb. u. verb. Aufl. 2. unverud. Abdr.

Mit Holzst. u. I frb. Taf. gr. 8. (XX, 582 S.) Braun-

schweig, Vieweg & Sohn. n. 11.

Jahresbericht ber die Fortechritte der Chemie u. ver-

wandter Theile anderer Wissenschaften. Unter Mit-

wirkg. v. A. Borntrger ,
A. Elsas ,

E. Erdmann etc.

hrsg. v. F. Fittica. Fr 1883. 4. u. 5. Hft. gr. 8.

(LXVII u. S. 13452273.) Giessen 1885, Eicker.

n. 22. (1883 cplt.: u. 50. )

Khne, W., vereinfachte Darstellung d. Trypsins. (Aus:

Verhandlgu. d. naturhist.-med. Vereins zu Heidelberg".)

gr. 8. (4 S.) Heidelberg, C. Winter. baar n. 20

Linnemann, Ed., b. e. neues Leuchtgas-Sauerstoffgeblse
u. das Zirkonlicht. (Mit 1 Taf.) (Aus dem ehem. Labo-

ratorium d. k. k. deutschen Universitt zu Prag.) (Aus:

..Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.") Lex.-8. (10 S.)

Wien, Gerold's Sohn. n. 40

Mair, Bez. -Arzt Dr. J., das Apothekenwesen u. der Ver-
kehr m. Arzneimitteln u. Giften im Knigr. Bayern.
Eine vollstnd. Sammig. aller gesetzl. u. verordnungs-
mss. Bestinimgu., Entschliessgn. , Anordngn. u. oberst-

richterl. Erkenntnisse b. das Apothekenwesen und den
Verkehr m. Arzneimitteln u. Giften. Erguzungsheft.
18781885. (Aus: Handb. d. rztl. Dienstes.") gr. 8.

(80 S.) Wrzburg, Stahel.

n. 1. 80 (Hauptwerk u. Ergnzuugsheft : n. 3. 20)

Malapert - NeufviUe
,

Bob. Frhr. v.
, bacteriologische

Untersuchung der wichtigsten Quellen der stdt. Wasser-

leitung Wiesbadens, sowie e. Anzahl Mineralquellen zu

Schlangenbad , Sehwalbach
,
Soden i. T. u. Bad Weil-

bach. Ein Beitrag zur bacteidolog. Untersuchg. natrl.
Gewsser. Mit 32 Holzschn. (Aus : Ztschr. f. analyt.

Chemie".) gr. 8. (51 S.) Wiesbaden, Kreidel. n. 1. 40

Monatshefte f. Chemie u. verwandte Theile anderer
Wissenschaften. Gesammelte Abhandlungen aus den

Sitzungsberichten der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften. 7. Bd. Jahrg. 1886. 12 Hfte. gr. 8. (l. Hft.

52 S.) Wien, Gerohl's Sohn in Comm. n. 10.

Morley's (H. Forster) Outlines of rganic Chemistrv. Cr.

8vo. is. li d.

Nietzki
,
Dr. B. , organische Farbstoffe. (Aus: Encvklo-

pdie d. Naturwissenschaften.") 8. (165 S.) Breslau,
Trewendt. geb. n. 3. 60

Orme's (Temple) Budiments of Chemistry. Cr. 8vo.

2 s. 6 d.

Pinner, Adl'., Bepertorium der organischen Chemie. Mit
hesond. Bcksicht auf die Studirenden der Medicin u.

Pharmacie bearb. Mit 11 Holzst. 7. Aufl. gr. 8. (XIII,
391 S.) Berlin, Oppenheim. n. 6. 50; geb. n. 7.

Post
, pharmaceutische. Wochenschrift f. die Gesammt-

interessen der Pharmacie. Gegrndet von Dr. Alois

Phpp. Hellmann. Hrsg. u. red. v. Dr. Hans Heger.
19. Jahrg. 1886. 52 Nrn. (a 1

l'/j, B.) gr. 8. Wien,
Perles. baar n.n. 14.

Roscoe, H. E. u. C. Schorlemmer, Proff., ausfhrliches
Lehrbuch der Chemie. 4. Bd. 1. Abth. gr. 8. Braun-

schweig, Vieweg & Sohn. n. 6. 50
Inhalt: Die Kohlenwasserstoffe u. ihre Derivate oder

organische Chemie. 2. Thl. Mit eingetlr. Holzst. 1. Abth.

6 S.)

Rosenthal, Thdr.. b. die -Snlfopropionsnre. Inaugural-
Dissertation. gr. 8. (28 S.) Halle, Tausch & Grosse.

baar n. 1.

Rdorff, Dr., Anleitung zur chemischen Analyse f. An-
fnger, besonders f. den Unterricht an hheren Lehr-
anstalten. 7. Aufl. gr. 8. (46 S.) Berlin, H. W. Mller.

n. 60; Einbd. n.n. 20

Watt's (Alexander) Electro-Depositiou : a Practical Trea-

tise. With noumerous lllustratious. Cr. 8vo. 12 s. 6 d.

Wochenschrift
,
schweizerische ,

f. Pharmacie. Im Auf-

trage d. Schweiz. Apothekervereins hrsg. v. Otto Kas-

par. 24. Jahrg. 1886. 52 Nrn. V2 B. gr. 8. Schaff-

hausen, Sttzner. baar n. 6.

Zeitschrift des allgemeinen sterreichischen Apotheker-
vereins. Bed.: F. X. Klinger. 24. Jahrg. 1886. 36 Nrn.

( 1 2 B.) gr. 8. Wien, Frick in Comm.
baar n. 16.

5. Geologie, Mineralogie, Bergbau.

Archiv f. naturwissenschaftliche Landesdurchforschung v.

Bhmen. 5. Bd. 5. Abth. Lex.- 8. Prag 1885, Eziw-
natz in Comm. n. 4.

Inhalt: Orographisch -
geotektonische Uebersicht des

silurischen Gebietes im mittleren Bhmen. Von Joh.

Krejci u. Karl Feistmantel. Mit 1 geolog. Karte u.

vielen Holzschn. (126 S.)

Bauer
,
Max

,
Lehrbuch der Mineralogie. Mit 588 Holz-

schn. gr. 8. (XI, 562 S.) Berlin, Guttentag.
n. 12.

;
Einbd. n. 2.

Forschungen zur deutschen Landes- u. Volkskunde, im

Auftrage der Centralcomniission f. Wissenschaft. Laudes-
kunde v. Deutschland hrsg. v. Prof. Dr. Bichard Leh-
mann. 1. Bd. 5. Hft. gr. 8. Stuttgart, Eugelhorn.

n. 3. 10

Inhalt: Die mecklenburgischen Hhenrcken (Geschiehe-

streifen) u. ihre Beziehungen zur Eiszeit. Von Prof. Dr.

F. E. Geinitz. Mit 2 Ccbersichtskitchen u. 2 Profilen.

(S. 215310.)
G-eikie's (Archibald) Class-Book of Geology. Illust. Cr.

8vo. 10 s. 6 d.

Geikie's (James) Outlines of Geology. 400 Illustrations.

Cr. 8vo. . 12 s.

Guilleinin (Amedee). Le Feu Souterain. Volcans et

tremblements de terre. Avec 55 gravures. In-12.

1 fr. 25

Jahrbuch, neues, f. Mineralogie, Geologie u. Palontolo-

gie. Unter Mitwirkg. e. Anzahl v. Fachgeuossen hrsg.
v. M. Bauer, W. Dames u. Th. Liebisch. 4. Beilage-
Bd. 2. Hft. gr. 8. (S. 241472 mit 27 Holzschn. u.

9 Taf.) Stuttgart, Schweizerbart. () u. 10.

Karte, geologische ,
von Preussen und den Thringischen

Staaten. Hrsg. durch das knigl. preuss. Ministerium
der ffentl. Arbeiten. 1:25000. 30. Lfg. (6 chromo-
lith. Karten.) gr. Fol. Mit Text. gr. 8. Berlin, Schrupp
in Comm. n.n. 12.

Inhalt: Grad- Abth. 70: Nr. 34. Eisfeld. (59 S.)

35. Steinheid. (60 S.) 36. Spechtsbrunn. (49 S.)

40. Meeder. (35 S.) 41. Neustadt a. d. Heide. (36 S.)

42. Sopneberg. (50 S.)

Khler, Bergr. Doc. G., die Strungen der Gnge, Fltze
u. Lager. Mit 55 Holzschn. gr. 8. (V, 32 S.) Leipzig,

Engelmann. n. 1.

Krnich, Adf.
, geologische Skizze der westlichen Alpen.

Ein Vortrag, geh. am 40jhr. Stiftungstage (16. April

1885) der Isis", Verein f. Naturkunde in Meissen. Mit
1 kleinen (color.) Karte, gr. 8. (III, 40 S.) Meisseu

1885, Mosche in Comm. baar n. 2.

Langhans, Gust., Beitrge zur Kenntniss der Psilomelane.

Inaugural- Dissertation, gr. 8. (52 S.) Jena 188.5,

Neuenhahu. baar 1. 50

Rammelsberg ,
Prof. Dr. C. F., Handbuch der Mineral-

chemie. Ergnzungsheft zur 2. Aufl. gr. 8. (III, 276 S.)

Leipzig, Engelmann.
n. 7. (Hauptwerk m. Erguzungsheft: n. 26. )

die chemische Natur der Mineralien, gr. 8. (89 S.)

Berlin, Habel. n. 3.

Rossbach, Dr. Ferd., Beitrag zur Kenntniss oolithischer

Kalksteine, gr. 8. (48 S.) Leipzig, Fock. baar n. 1.

Verhandlungen der k. k. geologischen Beichsanstalt.

20. Jahrg. 1886. 1718 Nrn. ( 1 1 ^C, B.) Lex.-8.

Wien, Holder. n. 6.

Wahnsehaffe, Dr. Felix, die geologischen Verhltnisse
der Umgegend von Rathenow. Mit einigen allgemein-

geolog. Vorbemerkgn. Vortrag, geh. im Bilduugsvereiu
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zu Rathenow am 29. Octbr. 1885. Mit 1 Karte in Steindr.

u. 2 Zinkogr. gr. 8. (28 S.) Rathenow, Babenzien.
n. 1.

Zeitschrift f. Kristallographie u. Mineralogie. Unter

Mitwirkg. zahlreicher Fachgenossen d. In- u. Auslandes

hrsg. v. P. Groth. 11. Bd. 3. Hft. gr. 8. (8. 209336
m, 25 Holzschn. u. 1 Steintaf.) Leipzig, Engelmann.

n. 6. (1. 3.: n. 17.
)

6. Zoologie und Palaeontologie,

Arbeiten aus dem zoologischen Institute der Universitt
Wien u. der zoologischen Station in Triest. Hrsg. v.

Prof. Dr. C. Claus. Tom. VI. 2. Hft. Mit 10 (lith.)

Taf. gr. 8. (30 S.) Wieu, Holder.

n. 18. (1. u. 2.: n. 38. )

Bcker-Wetzlar, W., St. Audreasberg u. seine Kanarien-
zucht. 8. (IV, 56 S.) Ilmenau, Schroter. n. 1.

Boecker
, W. , der wilde Kauarienvogel u. seine Verede-

lung in der Gefangenschaft. 8. (XI, 52 S.) Ilmenau,
Schrter. n. 1.

Drigen, Bruno, fremdlndische Zierflsche. Winke zur

Beobachtg. , Pflege u. Zucht der Makropoden, Guramis,
Gold-

, Teleskop- ,
Hundsfische u. a. Nebst Anh. : Be-

merkungen b. die Axolotl. Nach Mittheilgn. P. Matte's,
Fischzchter

,
sowie eigenen Beobachtgn. u. Erfahrgn.

Mit Abbildgn. 8. (IV, 52 S.) Lankwitz-Sdende b/Ber-
lin, Paul Matte. baar n. 1. 50

Gredler, P. Vinz., zur Conchylieu-Fauna v. China. VIII.

Stck, gr. 8. (19 S.) Bozen 1885, Wohlgemuth.
baar. n. 40

Hasse, Prof. C, das natrliche System der Elasmobran-

chier auf Grundlage d. Baues u. der Entwickelung ihrer

Wirbelsule. Eine morpholog. u. palaeontolog. Studie.

Ergnzungshft. Mit 1 (lith.) Taf., 1 Tab. u. 2 Stamm-
taf. Imp.-4. (27 S.) Jena 1885, Fischer. n.n. 5.

(Hauptwerk I II, 2. u. Ergnzungshft.: n.n. 55.
)

Heider, Dr. Karl, zur Metamorphose der Oscarella lobu-

laris O. Schm. Mit 3 (lith.) Taf. gr. 8. (Aus: Ar-

beiten d. zoolog. Instituts zu Wieu.") gr. 8. (62 S.)

Wien, Holder. n. 6. 40

Jahresbericht, zoologischer, f. 1884. Hrsg. v. der zoolog.
Station zu Neapel. 4. Abth. gr. 8. Berlin

,
Fried-

lnder & Sohn. n. 10.

Inhalt: Tunicata, Vertebrata. Mit Register. Red. v.

Dr. Paul Mayer. (IV, 413 S.)

Koeppen, Tlidr., Anleitung zur Zchtung u. Ansiedelung
v. Nachtigalleu auf Grund eigener Erfahrungen. 2. verm.

Aufl. 8. (IV, 120 S.) Berlin, Janke.
n. 1.

;
cart. 1. 20

Metschnikoff
,
Ed.

, medusologische Mittheilungen. Mit
2 (chromolith.) Taf. (Aus: Arbeiten d. zoolog. Insti-

tuts zu Wieu.") gr. 8. (30 S.) Wien, Holder. n. 4. 80

Michaelsen
,

Dr. W. , Untersuchungen b. Enchytraeus
Mbii Mich. u. andere Enchytraeiden. gr. 8. (50 S. m.
3 Steintat'.) Kiel, Lipsius & Tischer. n. 1. 20

Mittheilungen der schweizerischen entomologischen Ge-

sellschaft. Bulletin de la societe entomologique suisse.

Red. v. Dr. Gust. Stierliu. 7. Bd. 5. Hft. gr. 8.

(S. 205230 u. 85 S. m. 2 Taf.) Schaffhausen. Bern,
Huber & Co. in Comm. n. 2. 70 (1. 5. : n. 9. 90)

Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien.
Bltter f. Vogelkunde , Vogelschutz u. -Pflege. Red. :

Dr. Gust. v. Hayek. 10. Jahrg. 1886. 52 Nrn. (2 B.)

gr. 4. Wien, Frick in Comm. haar n. 12.

Neyen ,
Staatsthierarzt J. Aug. ,

die Zucht u. Pflege d.

Schweines. Frei nach dem Franz. des Hrn. Eug. Fischer
u. nach den besten deutschen Quellen bearb. (Aus :

Annalen d. Acker- u. Gartenbauvereins.") 8. (IV, 124 S.)

Luxeuburg, Bck. 1. 20

Oiseaux (les) utiles, on les Amis de l'agriculteur. Des-

criptions des principales especes d'oiseaux utiles l'agri-

culture. Avec 60 gravures. In-12. (Lausanne.) 3 fr.

Pagenstecher, Dr. Arnold, Beitrge zur Lepidopteren-
Fauna d. malayischen Archipels. (II.) Heterocera der

Insel Nias (bei Sumatra), beschrieben. Mit 2 color. Taf.

(Aus: Jahrbb. d. Nass. Vereins f. Naturkunde.") gr. 8.

(74 S.) Wiesbaden 1885, Niedner.
baar n. 3. (I. U. IL: n. 7. )

Patten, Dr. William, the embryology of Patella. With
5 (lith.) plates. (Ans: Arbeiten d. zoolog. Instituts zu

Wien.") gr. 8. (26 S.) Wien 1885, Holder, n. 10. 40

Rogenhofer, Cust. Alois, Lepidoptera (Schmetterlinge)
d. Gebietes v. Hernsteiu in Niedersterreich u. der weite-

ren Umgebung. -[Aus: G. Beck's Fauna v. Hernstein"

(2. Till., 2. Halbbd. der v. M. A. Becker hrsg. Mono-

graphie: ,
Hernsteiu in Niedersterr.')] Lex. -8. (79 S.

m. 3 eingedr. Abbildgn.) Wien 1885, Gerold & Co.

baar n. 5.

Schacht, Heinr., aus dem Vogelleben der Heimath. Orni-

thologische Vortrge. 8. (II, 303 S.) Detmold 1885,
Hinrichs. n. 3.

Schaff, Ernst, Untersuchungen b. das Integument der

Lophobranchier. (Aus dem zoologischen Institute zu

Kiel.) Inaugural-Disseitatiou. gr. 8. 34 S. m. 1 Stein-

taf. Kiel, Lipsius & Tischer. n. 1. 20

Schuster, Gymn.-Lehr. a. D. M. J., der Papageienfreund.
Die Beschreibg. , Pflege, Zucht, Abrichtg. etc. smmtl.
bis jetzt bekannten Papageien. 2. Aufl. 8. (150 S.)

Ilmenau, Schrter. n. 2.

Unterricht f. Liebhaber der Kanarienvgel, wie auch
der Nachtigallen, Rothkehlchen, Buchfinken, Stieglitze,

Hnflinge, Zeisige, Dompfaffen, Amseln, Staare, Lerchen
u. Zaunknige. Mit e. Anweisg. Vgel zu fangen ,

zu
zhmen u. zu unterrichten. 14. illustr. Aufl. 8. (IV,
123 8.) Quedlinburg, Ernst. n. 1.

Verhandlungen d. k. k. zoologisch -botanischen Gesell-

schaft in Wien. Hrsg. v. der Gesellschaft. Jahrg. 1885.

Wagner, Frz. v., das Nervensystem v. Myzostoma (F. S.

Leuckart.) Mit 1 lith. Taf. gr. 8. "(52 S.) Graz,
Leuschner & Lubensky. n. 4.

Zeitschrift, deutsche entomologische (frher Berliner

eutomolog. Zeischrift") , herausgegeben von d. deutsch,

entomolog. Gesellschaft (frher Berliner entomolog.
Verein") in Verbindung mit Dr. G. Kraatz und
verschiedeneu gelehrten Gesellschaften. Red. : Dr. G.

Kraatz. 28. Jahrg. (1884.) 3 Hfte. gr. 8. (440 u.

266 S. m. 2 Steintaf.) Berlin, Nicolai's Verl. n. 25.

dasselbe. 29. Jahrg. 1885. 3 Hfte. gr. 8. (448 u.

272 S. m. 4 Stein- u. 1 Kupfertaf.) Ebd. n. 28.

Zeitschrift f. Ornithologie u. praktische Geflgelzucht,
Organ d. Verbandes d. ornitholog. Vereine Pommerns
u. Mecklenburgs. Hrsg. u. red. vom Vorstande d. Stet-

tiner Zweigvereins. Red. : Lehr. H. Rhl. 5. (10.) Jahrg.
1886. 12 Nrn.

( % 1 B.) gr. 8. Stettin, Witten-

hagen. n. 2. 60

Zeitung, Stettiuer entomologische. Hrsg. v. dem ento-

molog. Vereine zu Stettin. Red.: C. A. Dohru. 47. Jahrg.
1886. 12 Nrn. gr. 8. (Nr. 1. 3. 128 S. Stettin. (Ber-

lin, Friedluder & Sohn. Leipzig, F. Fleischer.)
baar n. 12.

Zittel, Prof. Karl A., Handbuch der Palaeontologie. Unter

Mitwirkg. v. vorm. Prof. W. Ph. Schimper, Prof. Dr.

A. Schenk u. Sani. A. Scudder hrsg. l.Abth. Palaeo-

zoologie. 9. Lfg. gr. 8. (2. Bd. S. 723893 m. 215 Fig.)
Mnchen 1885, Oldenbourg.

n. 7. (1. 9. [I. u. IT. Bd.]: n. 66. )

dasselbe. 2. Abth. Palaeophytologie. 4. Lfg. gr. 8.

(S. 333396 m. 26 Fig.) Ebd. 1885.

n. 3. (14. n. 17. )

7. Botanik und Land wir ths ch aft.

Archiv d. deutschen Landwirthschaftsraths. Im Auftrage
d. Vorstandes hrsg. vom Gen.-'Secr. Traug. Mller.
10. Jahrg. 1886. Lex.-8. (1. Hft. 77 S.) Berlin, Parey
in Comm. baar n.n. 5.

Bagnall's (James E.) Handbook of Mosses
;
with au Ac-

count of their Structure, Classification &c. Cr. vo. 1 s.

Beobachtungen b. die Cultur d. Hopfens im J. 1884.

7. Bericht. Mit 9 Abbildgn. v. Drahtgersten. Bearb.

V. Privatdoc. Dr. Emil Pott u. Lehr. Dr. C. Kraus.

Hrsg. v. Deutschen Hopfeubauverein. Lex. - 8. (60 S.)

Mnchen, Th. Ackermann's Verl. n. 2.

Bericht ber die XIV. Versammlung deutscher Forst-

mnner zu Grlitz vom 7. bis 11. Septbr. 1885. gr. 8.

(III, 196 S.) Berlin, Springer. n. :j.

Britzelmayr, M., Hymenomyceten aus Sdbayern, gr. 8.

(42 S. m. 60 color. Taf.) Berlin, Friedlnder & Sohn.
baar u.n. 30.

Brummer, Dir. Dr., die Sauerfutter- Bereitungsmethode
u. ihre Bedeutung f. den landwirtschaftlichen Betrieb.

Mit besond. Bercksicht. d. Einflusses v. eingesuertem
Futter auf die Leistungszwecke u. den Gesundheits-

'
zustand unserer Haussugethiere. Nach Studien und
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eigenen Krfahrgn. f. die Praxis zusammengestellt. 8.

(15 S.| Kappeln, Kock in Comm. n.n. 50

Cooke's (M. C.) A Manual of Strnctural Botany. Up-
wanls of 200 lllustrations. :i2ml Thousand. 18mo.

1 s. limp.

Eichler, Prof. Dr. A. W.
, Syllabus der Vorlesungen b.

spccielle u. medieinisch - phurmaceut. Botanik. 4. verb.

Aufl. gr. 8. (IV, 68 8.) Berlin, Borntrger.
n. 1. 50; cart. n. 2.

Fahldieckj Ob.-Grtner Aug., der praktische Gartenfreund
od. grndl. Anleitg. zur Erziehg. smmtl. Blumen u.

Gemse; Ohstbaumzucht, Weinbau u. Fruchtstrucher
;

Cultur der Topfpflanzen in Gewchshusern, Wohnzim-
mern u. Mistbeeten; Vermehrung (Fortpflanzg.) durch
Slf. klinge , Senker, Ableger etc., ferner vollstnd. An-

weisg. zur Gemse- u. Blumensamenzueht
,

nebst Ab-

handig. b. knstl. Befruchtg., sowie b. Gemse-, Cham-

pignon-, Erdbeer- u. Ananastreiberei etc., nebst, e. Anh.
b. Ziergehlze u. die Verwendg. d. Salzes in der Obst-

u. Gartencultur. Ein ntzl. Buch f. Grtner u. Nicht-

grtner. 3. sehr verb. u. verm. Aufl. 8. (VIII, 343 S.)

Quedlinburg, Ernst. 3.

Fischer, Heinr.
,
Handbuch der Obstcultur u. Obstver-

werthung. Praktische Anleitg. zur Anpflanzg. u. Pflege
der Obstbume, nebst Auswahl der f. die verschiedenen
Verhltnisse am besten geeigneten Obstsorten. Ein Rath-

geber fr Obstzchter, Laudwirthe, Grtner und jeden
Freund des Obstbaues. 8. (VI, 88 S.) Leipzig, Wilffe-

rodt. n. 1. 20

Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik.
Unter Mitwirkg. v. Dr. J. van Bebber, Proff. DD. A.Blo-

mever, J. Bhm etc. hersg. v. Prof. Dr. E. Wollny.
8. Bd. 5. Hft. gr. 8. (XI u. S. 341433.) Heidelberg,
C. Winter. n. 4. (8. Bd. cplt, : n. 22. )

Gayer, Prof. Dr. Karl, der gemischte Wald, seine Be-

grndung und Pflege ,
insbesondere durch Horst- und

Gruppenwirthschaft. gr. 8. (III, 168 S.) Berlin, Parev.
n. 3. 50

Grabner, em. Prof. Forstr. Leop., die Forstwirthsehafts-
lehre f. Forstmnner u. Waldbesitzer. 3., verb. Aufl.,

hrsg. v. Gen.-Domnen-Insp. Jos. Wessely. Mit dem
(lith.) Bildnisse d. Verf. Neue wohlfeile (Titel-) Ausg.
gr. 8. (XVI, 691 S.) Berlin 1866, Parey. n. 5.

Jahrbuch d. schlesischen Forstvereins f. 1885. Hrsg. v.

Ob.-Forstmstr. Frhr. v. d. Keck. gr. 8. (52 S.) Bres-

lau, Morgenstern's Verl. n. 80

Jahrbcher, landwirtschaftliche. Zeitschrift f. wissen-
schaftl. Landwirthschaft u. Archiv d. knigl. preuss.

Landes-Oekonomie-Collegiums. Hrsg. v. Geh. Ob.-Reg.-R.
Dr. H. Thiel. 14. Bd. (1885.) Suppl. III. gr. 8. Ber-

lin, Parey. n. 18. (I. III.: n. 55. )

Inhalt: Beitrge zur landwirthschaftlichen Statistik v.

Preussen f. d. J. 1884, nebst Verhandlgn'. d. knigl. Landes-

Oekonomie-Collegiums. 2. Thl. Bearb. im knigl. preuss.
Ministerium f. Landwirthschaft, Domnen u. Forsten. (X,

384, 341 u. XX, 103 S.)

Krhe, Brgermstr. J. A., Lehrbuch der rationellen Korb-
weidenoultur. 4. gnzlich umgearb. Aufl. Mit 9 Taf.

u. mehreren Textzeichngn. gr. 8. (X, 246 S.) Aachen,
Barth. n. 4.

; geb. 4. 80

Kruse, C. A. J. , der Wintergrtner. Bestimmte Anleitg.
zur Cultur u. Pflege der im Zimmer whrend d. Win-
ters verwendbaren Blumen und Pflanzen. Mit Illustr.

2. Aufl. 8. (89 S.) Hildburghausen, Verlags-Bureau.
50

Landwirth, der. Schlesische landwirthschaftl. Ztg. Hrsg.
v. Gen.-Secr. Oek. -R. Korn, red. v. W. Christiani.
22. Jahrg. (1886.) 104 Nrn. ( 11V2 B.) Fol. Bres-

lau, Korn. Vierteljhrlich baar u. 4.

Lucas, weil. Dir. Dr. Ed., u. pens. Dir. Dr. Frdr. Medicus,
die Lehre vom Obstbau

,
auf einfache Gesetze zurck-

gefhrt. Ein Leitfaden f. Vortrge b. Obstcultur u.

zum Selbstunterricht. 7., unter Mitwirkg. v. Dir. Frdr.
Lucas vielfach herarb. u. verm. Aufl. Mit zahlreichen

Abl.ildgn. 2. Abthlg. gr. 8. (S. 145272.) Stuttgart,
Metzler's Verl. n. 1. 20 (1. u. 2.: n. 2. 60)

Mittheilungen b. die Arbeiten der Moorversuchsstation
in Bremen. (Aus: Landw. Jahrb." u. Protoeoll der

Central-Moorcommissiun".) gr. 8. (216 S.) Berlin, Parey.
n. 8.

Monatsschrift, deutsche botanische. Organ f. Floristen,

Systematiker u. alle Freunde der heim. Flora. Hrsg. v.

Prof. Dr. G. Leimbach. 4. Jahrg. 1886. 12 Nrn. (B.)

gr. 8. Sondershauseu. Leipzig, O. Klemm in Comm.
haar 6.

Potonie
,
Dr. H.

,
illustrirte Flora von Nord- und Mittel-

Deutschland m. e. Einfhrung iu die Botanik. 2. verm.

u. verb. Aufl. gr. 8. (VIII, 427 S.) Berlin, Brach-

vogel & Boas. geb. u. 6.

Protoeoll der 20. Sitzung der Central - Moorcommission
am 27. u. 28. Novbr. 1885 zu Bremen, gr. 8. (IV,
79 u. 216 S.) Berlin, Parey. u. 8.

Rathgeber, der praktische, im Obst- und Gartenbau.
Wochenschrift f. Grtner, Gartenliebhaber u. Laudwirthe.

Red. : Jobs. Bttner. 1. Jahrg. 1886. 52 Nrn. (1% B.)

gr. 4. Frankfurt a. O., Trowitzsch & Sohn.

Vierteljhrlich n. 1.

Rosenzeitung. Organ d. Vereins deutscher Rosenfreunde.

Hrsg. v. dessen Vorstand. Red. v. C. P. Strassheim.
1. Jahrg. 1886. 6 Hfte. (2 B. m. Chromolith.) hoch
4. Frankfurt a. M., Jger's Verl. n. 5.

Sachs, v., b. die Keimung der Cocospalme. (Aus: Sitzungs-
ber. d. Wrzb. phys. -med. Gesellsch.") gr. 8. (3 S.)

Wrzburg, Stahel. baar 20

Scheit, Dr. Max, die Wasserbewegung im Holze. (Aus:
Jen. Ztschr. f. Naturwiss.") gr. 8. (III, 58 S.) Jena,

Fischer. n. 1. 60

Schmied, Prof. Ant. Adam, die Bodenlehre. Ein Hand-
buch f. die Theorie u. Praxis. Zum Gebrauche an land-

wirthschaftl. Lehranstalten, sowie zum Selbstunterrichte.

Nach den neuesten wissenschaftl. Fortschritten u. prakt.

Erfahrgn. bearb. Lex.-8. (VIII, 374 S.) Prag, Calve.

n. 9. 60

Schneider, Dir. Dr. Ant. Rud., Lehrbuch der Landwirth-
schaft f. Ackerbauschuleu u. Anstalten verwandten Cha-

rakters, sowie f. den Gebrauch d. prakt. Landwirthes.
Im Auftrage d. hohen k. k. Ackerbau-Ministeriums verf.

2. verm. u. verb. Aufl. Mit 13 in den Text gedr. Fig.

gr. 8. (XIII, 271 S.) Wien, Faesy. n. 4. 50

Schrter, Prof. Dr. C, der Bambus und seine Bedeutung
als Nutzpflauze. gr. 4. (56 S. m. 1 Steintaf.) Basel

1885, Georg. u. 2.

Sorauer, Dirig. Dr. Paul, Handbuch der Pflanzenkrank-

heiten. Fr Landwirthe, Grtner, Forstleute u. Botani-

ker bearb. 2., neubearb. Aufl. 1. Thl. Die nicht-para-
sitren Krankheiten. Mit 19 lith. Taf. u. 61 Textab-

bildgn. gr. 8. (XVI, 92 S.) Berlin, Parey. geb. n. 20.

Strasburger (E.). Manuel technique d'anatomie vege-
tale. Guide pour l'etude de la botanique microscopique.
Traduit de l'allemand par J. Godfriu. Avec 118 gra-
vures. In-8. 10 fr.

Vallot (J.). Guide du botauiste et du gologue dans
la region de Cauterets. In-18. (Pau.) 3 fr. 50

Willkomm, Staatsr. Prof. Dir. Dr. Mor., forstliche Flora

v. Deutschland u. Oesterreich od. forstbotan. u. pflanzen
-

geograpb. Beschreibg. aller im Deutschen Reiche und
Oesterreich. Kaiserstaate heim. u. im Freien angebauten
od. anbauungswrd. Holzgewchse. Nebst e. Uebersicht

der forstl. Unkruter li. Standortsgewchse nach deren

Vorkommen. Fr Forstmnner, Parkgrtner u. Botani-

ker, sowie f. Studirende an hheren Forstlehranstalten

bearb. 2., vielfach verm., verb. u. wesentlich vernd.
Aufl. (In ca. 11 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8. (80 S. m. 18

Holzschn.) Leipzig, C. F. Winter. n. 2.

Wochenblatt, sterreichisches landwirtschaftliches. Red.

v. Prof. Dr. Guido Kr fft. 12. Jahrg. 1886. 52 Nrn.

(
23 B.) Fol. Wien, Frick.

Vierteljhrlich baar n. 4.

Wolff, Prof. Dr. Emil, praktische Dngerlehre, m, e. Ein-

leitg. b. die allgemeinen Nhrstoffe der Pflanzen u. die

Eigenschaften des Culturbodens. Gemeinverstndlicher
Leitfaden der Agriculturchemie. 10., verm. u. verb. Aufl.

8. (VIII, 229 S.) Berlin, Parey. geb. n. 2. 50

Zeitschrift d. landwirthschaftlichen Centralvereins der

Prov. Sachsen etc. Red.: Oec.-R. Gen.-Secr. Dr. A. De-
lhis. 43. Jahrg. 1886. 12 Nrn. (

l
1

/, 2 B.) gr. 8.

Halle, Buchh. d. Waisenh. in Comm. n. 3.

Zeitschrift, schweizerische landwirth schaftliche. Zugleich
officielles Organ der eidgen. landw. Untersuchungs- (agri-

culturchem. u. Samencontrol-) Station in Zrich. Hrsg.
vom schweizer, landwirthschaftl. Verein. Red.: Prof. F.

Anderegg. 14. Jahrg. 1886. 12 Hfte. (2V2 B.) gr. 8.

Aarau, Christen. n. 6.
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Zeitschrift, thringische landwirtschaftliche. Organ f.

die landwirthschaftl. Vereine d. Grossherzogtb. Sachsen,

der Herzogthmer Altenhurg, Gotha und Meiningen, der

Frstenthmer Reuss und Schwarzburg beider Linien.

Hrsg. v. Secr. Dr. Herrn. Franz. 24. Jahrg. 1886.

24 Nrn. (B.) gr. 8. Weimar, Bhlau in Comm.
baar n. 3. 60

8. Anatomie, Physiologie, Biologie.

Archiv f. mikroskopische Anatomie, hrsg. von v. la Va-
lette St. George u. W. Waldeyer. Fortsetzung v. Max
Schultze's Archiv. 26. Bd. 4. Hft, gr. 8. (IV, u. S. 539

644 m. 1 Holzsehn. u. 10 Taf.) Bonn, Cohen & Sohn.

n. 11. (26. Bd. cplt. : n. 42.
)

fr Anatomie und Physiologie. Fortsetzung d. v.

Reil, Beil u. Autenrieth, J. F. Meckel, Joh. Mller,
Reichert u. Du Bois-Reymond hrsg. Archives. Hrsg. v.

Proff. DD. Wilh. His u. Wilh. Braune u. Emil Du
Bois-Reymond. Jahrg. 1886. 2 Abthlgn. a 6 Hfte.

gr. 8. Leipzig, Veit & Co. baar n. 50.

1. Anatoraische Abth. (1. u. 2. Hft. 168 S. m. 26 ein-

gedr. Holzsehn. u. 4 Steintaf.) 2. Physiologische Abth.

(1. u. 2. Hft. 190 S. m. 5 eingedr. Holzsehn. u. 7 Tat.)

Hieraus einzeln:

Archiv fr Anatomie und Entwickelungsgeschichte.

Zugleich Fortsetzg. der Zeitschrift f. Anatomie u.

Entwickelungsgeschichte. Unter Mitwirkg. v. Proff.

Chr. Aeby, AI. Ecker, Jos. Gerlach etc. hersg. v.

Proff. DD. Wilh. His u. Wilh. Braune. Jahrg. 1886.

6 Hfte. gr. 8. (I. U. 2. Hft, 168 S. m. 26 eingedr.

Holzsehn. u. 4 Steintaf.) Ebd. baar n. 40.

fr Physiologie. Unter Mitwirkg. mehrerer Ge-

lehrten hrsg. v. Prof. Dr. Emil Du Bois-Reymond.
Jahrg. 1886. 6 Hfte. gr. 8. (1. u. 2. Hft. 190 S.

m. 5 eingedr. Holzsehn. u. 7 Taf.) Ebd.
baar n. 24.

f. Anthropologie. Zeitschrift f. Naturgeschichte und

Urgeschichte d. Menschen. Organ der deutschen Ge-

sellschaft f. Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte.
Unter Mitwirkg. v. A. Bastian

,
O. Fraas ,

F. v. Hell-

wald etc. hrsg. u. red. v. A. Ecker, L. Lindenschmit
u. J. Ranke. 16. Bd. 3. Vierteljahrsheft. gr. 4.

(S. 275 562 n. Correspondeuzblatt 1885: IV u. S. 65176
m. eingedr. Holzst., 1 Steintaf. u. 5 chromolith. Karten.)

Brauuschweig, Vieweg & Sohn.
n. 25. (1. 3. : n. 46.

)

Beaunis (H.). Le Somnambulisme provoque. Etudes

physioiogiquesetpsychologiqu.es. In- 12. 3 fr.

Cels (A.). Elements d'anthropologie. Notions derhomme
comme organisme vivant et Classification des sciences

anthropologiques fundamentales. Tome I. Gr. in -8.

(Bruxelles.)
'> fr.

Centralblatt f. allgemeine Gesundheitspflege. Organ d.

niederrhein. Vereins f. ffentl. Gesundheitspflege. Hrsg.
v.Prof. Dr. Finkeinburg, San.-R. Dr. Lent u. Privat-

doc. Dr. Wolffberg. 5. Jahrg. 1886. 12 Hfte. gr. 8.

1. Hft. 54 S. m. 2 Holzsehn. u. 2 Taf. Bonn, Strauss.

n. 10.

Cochin (Deuys). L'Evolution et la vie. In-12. 3 fr.

Darwin, Charles, gesammelte kleinere Schriften. Ein

Supplement zu seinen grsseren Werken. Hrsg. u. m. e.

biograph. Einleitg. versehen v. Dr. Ernst Krause. 2.

(Schluss-) Bd. gr. 8. (VIII, 278 S.) Leipzig, E. Gnther.

(a) n. 5.

Fraisse, Privatdoc Dr. Paul, die Regeneration von Ge-

weben u. Organen bei den Wirbelthieren, besonders Am-

phibien Ti. Reptilien. Mit 3 (lith.) Taf. gr. 4. (VIII,

164 S.) Cassel 1885, Fischer, cart. h. 16.

Grashey, b. Hirndruck u. Hirncompressibilitt. (Aus:

Sitzungsber. d. Wiirzb. phys. -med. Gesellsch.") gr. 8.

(I S.) Wrzburg 1885, Stahel. baar 15

Helmholtz
,
H. v.

,
Handbuch der physiologischen Optik.

2. umgearb. Aufl. Mit zahlreichen in den Text eingedr.

Holzsehn. (In ca. 10 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8. (80 S.)

Hamburg, Voss. n. 3.

Katz, San.-R. Dr., fr's Auge. Populre Winke zur Er-

haltung der Sehkraft, gr. 8. (VI, 138 S.) Berlin, Th.

Hofmann. u- 1- 2

Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in

Wien. 15. Bd. (Der neuen Folge 5. Bd.) 2. Hft. gr. 4.

(S. 41100 u. 4164 m. 11 eingedr. Abbildgn. u. 3 Tat.)

Wien 1885, Holder in Comm. () n. 4.

Monatsschrift, internationale, f. Anatomie u. Histologie.

Hrsg. v. R. Anderson, C. Arnstein, Ed. van Beneden etc.,

E. A. Schfer, L. Testut u. W. Krause. 2. Bd.

10. Hft. (gr. 8.) S. 435 486 m. Steintaf. Leipzig,
G. Thieme. n. 3. 50 (2. Bd. cplt: n. 52. )

dasselbe. 3. Bd. 1. Hft. gr. 8. (40 S. mit 3 Stein-

taf.) Ebd. n. 5.

Mller, Frdr.
,

b. Fettresorption. (Aus: Sitzungsber.
d. Wiirzb. phys.-m.ed. Gesellsch.") gr. 8. (5 S.) Wrz-
burg 1885, Stahel. baar 30

Pohl-Pineus, Dr. J., das polarisirte Licht als Erkennungs-
mittel f. die Erregungszustnde der Nerven der Kopf-
haut, gr. 8. (53 S. m. 1 Chromolith.) Berlin, Grosser.

n. 2.

Ranvier (L.). Ecole pratique des hautes etudes. La-

boratoire d'histologie du College de France. Travaux
de l'annee 1885. Avec 7 plauches lithographiees. Gr.

in-8. 20 fr.

Spengel, Dr. J. W.
,

die Stellung des Meuschen in der

Reihe der Organismen. Vortrag. Mit 1 lith. Taf. 8.

(32 S.) Bremen, Rocco. u. 1.

Vierteljahrsschrift, deutsche, f. ffentliche Gesundheits-

pflege. Hrsg. v. Prof. Dr. Finkeinburg, Dr. Gttis-
lieim, Prof. Dr. Aug. Hirsch etc. Red. v. DD. A.

Spiess u. C. Pistor. 18. Bd. 1. Hft. gr. 8. (184 S.)

Braunschweig, Vieweg & Sohn. n. 4.

Weismann, Prof. Dr. Aug., die Bedeutung der sexuellen

Fortpflanzung fr die Seleqtionstheorie. gr. 8. (VIII,

128 S.) Jena, Fischer. n. 2. 50

9. Geographie, Ethnologie, Technologie.

Alpenzeitung, schweizer. Organ f. die deutschen Sec-

tioneu d. Schweiz. Alpeuclubs, sowie f. alle Freunde der

Alpenwelt. Red.: Pfr. H. Lavater. 4. Jahrg. 1886.

24 Nrn. (
3
/t 1 B.) gr. 8. Zrich, Schulthess.

u.U. 5.

Altvater. Organ d. mhrisch - schles. Sudeten - Gebirgs-
Vereins. Red. v. Adf. Kettner. 4. Jahrg. 1886. 12 Nrn.

(B.) gr. 8. Freiwaldan, Blazek in Comm. n. 3.

Andalousie et Portugal, par l'auteur des Horizons pro-

chains". In-12. 3 fr. 50

Bauschinger, Prof. J.
, Mittheilungen aus dem mecha-

nisch-technischen Laboratorium der knigl. Technischen

Hochschule in Mnchen. 13. Hft. Imp.-4. Mnchen,
Th. Ackermann's Verl. n. 10. (1. 13.: n. 51. 20)

Inhalt: Mittheilung XV: ebev die Vernderung der

Elasticittsgrenze u. der Festigkeit des Eisens u. Stahls

durch Strecken u. Quetschen, durch Erwrmen u. Abkhlen

u. durch oftmals wiederholte Beanspruchung. Mit 25 grsse-
ren Tab., 2 lith. Blttern u. 1 Licht dr.-Taf. (116 Sp.)

Becker, M. A.
,
Hernstein in Niedersterreich, sein Guts-

gebiet u. das Land im weiteren Umkreise. Mit Unter-

sttzg. Sr. kais. Hob. d. durchlauchtigsten Hrn. Erz-

herzogs Leopold hrsg. 1. Bd. gr. 8. Wien, Holder.
u. 16.

Inhalt: I. Die geologischen Verhltnisse. Bearb. v. Dr.

Alex. Bittner. II. Flora d. Gebietes. Bearb. v. Dr. Gn-
ther Beck. 111. Fauna d. Gebietes. Unter Mitwirkg. v.

DD. E. Becher, F. Brauer, L. Ganglbaur etc. zusammen-

gestellt v. Dr. Gnther Beck. Mit 5 Karten, 11 Tat. u.

37 Illustr. im Texte. (XII, 711 S.)

Bigot (Charles). Grece, Turquie, Le Danube. In-12.

3 fr. 50

Bhmer u. Neumann, Kalk, Gips, Cement. Handbuch

f. Anlage u. Betrieb v. Kalkwerken, Gipsmhlen u.

Cementfabriken. Mit Rcksicht auf die Anwendg. die-

ser Materialien in der Praxis. 5. verb. Aufl., bearb. v.

lugen. Frdr. Neumann. Mit e. Atlas v. 10 Foliotaf.

(in? 1 Bl. Text) u. 40 in den Text eingedr. Holzsehn.

gr. 8. (XII, 236 S.) Weimar, B. F. Voigt. n. 6. 75

Bonisdorff, Th. v., Karte d. Knigr. Sachsen. 1:260 000.

4 Blatt. 8. verb. Abdr. Mit Angabe der Gerichtsgrenzen.
Chromolith. qu.-Fol. Leipzig, Hinrichs' Verl.

u. 4.
;
auf Leinw. in Carton n. 6.

Burdo, Adph. , am Niger u. Beuue. Sechs Monate im

Hinterlande v. Kameruu. Deutsche Ausgabe v. Paul

Heichen. 8. (III, 168 S.) Leipzig, Uuflad. n. 1. 80

Centralblatt f. Elektrotechnik, erste deutsche Zeitschrift

f. angewandte Elektricittslehre. Hrsg. v. Ingen. F.

Uppenbom. 8. Bd. 1886. 36 Nrn. (
l

l

/2 2 B.)
'

Lex.-8. Mnchen, Oldenbourg. Halbjhrlich n. 10.
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Chalmers, James, u. W. Wyatt Gill, Neuginea. Reisen

unil Missionsthtigkeit whrend (1. J. 1877 bis 1885.

Autoris. deutsche Ausg. Mit Abbildgn. u. 1 Karte.

gr. s. (XXXIV, 304 S.) Leipzig, Brockhaus.
u. 9.

; geb. n. 10. 50

Champion (1\). Le Cauada. Avec nne carte. Iu-18.

1 fr.

Civilingenieur ,
der. Organ des sehs. Ingenieur- und

Architektenvereins. Unter Mitwirkg. e. Redactionscorn-

mission hrsg. von Prof. Dr. E. Hartig. Neue Folge.
32. Bd. od. Jahrg. 1880. 8 litt.-, (a 45 B. m. Stein-

tat'.) gr. 4. Leipzig, Felix. u. 30.

Dallet (<&.). La Navigation aerienne. Avec 20 gravu-
i-.'s. In-ls. 60 cent.

Forme le tnme 92 de la Bibliotneque utile.

Davanne (A.). La Photographie. Trait theorique et

pratique. Tome I: Notions elementaires. Historique.

Epreuves negatives. Priucipes communs tous les pro-
rcili>. m'-gatifs. Avec 120 figures et 1 planche. Gr.

in-s. 16 fr.

Delahaye (Ph.). L'annee electrique ou Expose auuuel

des travaux scientitiques , des inventions et des priuci-

pales applications de Telectricite 1'industrie et aux
arts. Deuxieme annee. In-12. 3 fr. 50

Dingler's polytechnisches Journal. Hrsg. v. Prof. Joh.

Zemau u. Dr. Ferd. Fischer. 67. Jahrg. 1886. 259

262. Bd. 24 Hfte. gr. 8. (259. Bd. 1. Hft. 56 S. m.

eingedr. Holzschn. u. 3 Steiutaf.) Stuttgart, Cotta.

Droysen's, Prof. G.
, allgemeiner historischer Handatlas

in 96 Karten m. erluterndem Text. Ausg. von der

Geograph. Anstalt v. Velhagen & Klasing in Leipzig
unter Leitg. v. Dr. Bich. Audree. 3. 10. (Schluss-) Lfg.
Fol. ( 8 chromolith. Karten m. 16 Bl. Text.) Biele-

feld 1885, Velhagen & Klasing.
n. 2. (cplt. geb.: n. 25. )

n. 36.

Eisenbahnbreke, die, b. die Weichsel bei Graudenz.
Mit 13 Kpfrtaf. (Aus: Ztschr. f. Bauwesen.") Fol.

(18 S.) Berlin 1885, Ernst & Korn. cart. n. 16.

Europe illustrated. Nr. 65. 8. Zrich, Orell, Fssli & Co.

Verl. () n. 50

Inhalt: Montreux (lake of Geneva). From the French

of Past. Alfr. Ceresole. With 25 illstrations by J.

Weber and 2 maps. (40 S.)

Forbes, Henry O.
,
F. B. G. S. , Wanderungen e. Natur-

forschers im Malayischen Archipel von 1878 bis 1883.

Autoris. deutsche Ausg. Aus dem Engl. v. Dr. Rhold.

Teuscher. Mit sehr zahlreichen Abbildgn. nach den
Skizzen d. Verf., e. Farbendr. -Taf. u. 4 Karten. 2. Bd.

gl-. 8. (VIII, 254 S.) Jena, Costenoble.

n. 6.
; geb. n. 8. (cplt.: n. 14.

; geb. n. 18.
)

Franeus (le Dr.). Voyage au pavs helvien. In-12.

(Privas.) 3 fr. 50

Geymet. Traite de photogravure sur zinc et sur cuivre.

In-12. 4 fr. 50

Gulaume (E.). Fabrication de l'amidon. Description
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Ueber eine eigeiithinliche Klasse von

Isomerieerscheinungen.

Von Professor Victor Meyer.
(Originalmittheilung.)

Vor einigen Jahren entdeckte ich in dem Thio-

phen, C4II4S, weichern ich bei der Untersuchung
des Steinkohlentheerbenzols begegnet war, eine Sub-

stanz, die nicht nur selbst mit dem Benzol, C6 H6 ,

eine frappante Aehnlichkeit zeigt, sondern auch in

allen ihren zahlreichen Derivaten diese Aehnlichkeit

wiederspiegelt, so dass die Abkmmlinge des Thio-

phens von den Beuzolderivaten ,
den sogenannten

aromatischen Verbindungen" , kaum unterschieden

werden konnten. Die Analogie der Eigenschaften
und Reactionen findet auch ihren Ausdruck in den

Structurformeln des Thiopheus und des Benzols,

welche folgendermaassen lauten :

HCCH HC_CH
/ \ /~X

HC CH HC CH
\/ \ /
S C CH

Wie man, abkrzend, das Benzolschema hufig
durch ein regulres Sechseck wiedergiebt, so hat man
auch fr das Thiophen die vereinfachte, aber doch

gengend deutliche Formel

<
\
s/

eingefhrt, welche ohne Weiteres kund giebt, dass

sich vom Thiophen zwei Reihen isomerer Monosub-

stitutiousproducte der Formel CiH ;1 SX ableiten knnen,

whrend beim Benzol nur eine solche Reihe, C6 H5 X,

mglich ist :

y y 1 &

x s x 5 4

Beim Thiophen sind die mit und y bezeichneten

Pltze verschieden, whrend beim Benzol die smrut-

lichen mit den Zahlen 1 bis 6 bezeichneten Stellungen

vllig identisch sind.

Ueberraschender Weise hat sich nun bei der Unter-

suchung der Thiophencarbonsuren, GtH3 S COOH
(welchen in der Benzolreihe die Benzoesure,
C 6 H COOH, entspricht) gezeigt, dass sie nicht

nur in zwei sondern in drei isomeren Modificationen

auftreten, welche ich mit dem Namen -,
- und y-

Thiophensure bezeichnet habe. Anfangs glaubte ich,

nach dieser Beobachtung die obige Structurforrael des

Thiophens verlassen zu mssen
,

aber bei nherer

Prfung der Sachlage ergab sich ein anderes Resultat.

Von den drei Thiophensuren ,
die der Krze halber

durch das Zeichen

Th COOH
I

{ 7

bezeichnet werden mgen, ist die y- Sure ein von

den beiden anderen durchaus verschiedenes che-

misches Individuum von der Formel

COOH

whrend die beiden anderen, die K- und - Sure,
chemisch durchaus identisch, in allen
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Eigenschaften aber verschieden sind. Beide

mssen durch das nmliche Structurschcma :

NcOOH (
=

/3)

ausgedrckt werden. Diese paradoxe Thatsache,

welche mir selbst lange Zeit sehr unwahrscheinlich

erschien und zu deren Verffentlichung ich mich erst

nach fterer experimenteller Prfung der bezglichen
Verhltnisse entschliessen konnte, ist durch folgende

Beobachtungen constatirt:

- und /3-Thiophensure haben ganz verschiedene

Eigenschaften; die erstere schmilzt constant bei 118,5,

die andere ebenso unvernderlich bei 126,5. Die

Lslichkeit in Wasser ist fr beide Suren eine total

verschiedene, und zwar erweist sich auch diese Con-

stante bei beiden Suren als unvernderlich
,
da die

Suren, durch fractionirte Krystallisation in drei

Einzelfractionen gespalten, doch immer wieder die

gleiche Lslichkeit ergeben. Wunderbarer Weise
aber verschwindet j ede Verschiedenheit der

Eigenschaften, wenn man die Suren in

ihre Derivate berfhrt, um sofort wieder

hervorzutreten ,
wenn man die anscheinend vllig

identischen Derivate durch Spaltung wieder in die

ursprnglichen Suren zurckverwandelt. Die Suren
knnen in blicher Weise in zahlreiche Salze,

Th COOMe (wo Me irgend ein Metall bedeutet), in

ihre Chloride, Th Cl, in die Amide
,
Th NH2 ,

die Phenylthenoylharnstoffe :

Th CO NIL\
CO,

CG H5 -NH/
die Nitrile, resp. Amidoxime, Th CN + NIL OH

,

in ihre Bromsubstitutionsproducte, und in die Ketone:

Th CO Th

bergefhrt werden
;
an allen diesen Derivaten zeigt

sich nicht der geringste Unterschied in den physi-

kalischen Eigenschaften. Dieselben sind zum Theil

schne und in sehr charakteristischer Weise krystalli-

sirende Krper, welche in Bezug auf Krystallform

(soweit diese untersucht werden konnte), Lslichkeits-

verhltnisse, Schmelzpunkt, kurz alle usseren

Eigenschaften sich vllig identisch erweisen. Die

zahlreichen Salze der beiden Suren zeigen nicht nur'

das gleiche Aussehen
,
sondern auch genau dieselbe

Lslichkeit in Wasser. Und dennoch steckt in diesen

absolut identischen Krpern eine latente Verschieden-

heit, welche an den Derivaten selbst in keiner Weise

bemerkbar, doch sofort hervortritt, wenn man zu den

Suren zurckkehrt. Denn die a- und -
Derivate,

oftmals umkrystallisirt und gereinigt und in jeder

Weise bereinstimmend befunden, liefern doch bei

der Zersetzung mit Natronlauge wieder die durch-
aus verschiedenen - und /3-Suren, so zwar,

dass je aus einem a- Derivate stets -, aus einem -

Derivate wieder - Sure gebildet wird. Es ist klar,

dass mau hiernach nicht berechtigt ist, die in alleir

Eigenschaften bereinstimmenden Derivate der Suren

als wirklich identisch zu bezeichnen. Denn
wren sie das, so drften sie berhaupt absolut keiner-

lei Verschiedenheit zeigen, mssten also auch bei der

Spaltung dieselben Suren liefern. Da dem nicht so

ist, so liegt in der Beziehung der a- und /3-Thiphen-
sure eine Art von Isomerieerscheinungen vor, fr
welche es bisher an jeder Analogie fehlt, und welche

wohl eines weiteren eingehenden Studiums werth ist.

Die ausfhrliche Untersuchung, deren Inhalt hier kurz

skizzirt wurde, ist von mir in Gemeinschaft mit Herrn

Cand. phil. Pendieton ausgefhrt worden und wird

an anderer Stelle mit den zugehrigen Einzelheiten

mitgetheilt werden.

Hier mchte ich nur noch darauf hinweisen, dass

der nahe liegende Gedanke, es mchten sich die

beiden Suren nun auch wirklich und definitiv in

einander umwandeln lassen, sich bisher in keiner

Weise hat realisiren lassen
,
obwohl ich es an Ver-

suchen zu seiner Durchfhrung nicht habe fehlen

lassen. Irgend eine Hypothese ber die inneren Ur-

sachen dieser merkwrdigen Art von Isomerie auf-

zustellen mchte im Augenblicke ein verfrhtes

Unternehmen sein.

Gttingen, im April 1886.

AI. Woeikoff: Studie ber die Temperatur
der Meere und die Aenderungen der

E r d t e m p e r a t U 1". (Archives des sciences physiques

et natur., Ser. 3, Tome XV, 1886, p. 5.)

Der Einfiuss, den das Wasser in Folge seiner grossen

speeifischen Wrme auf die Klimate der Erde ausbt,
ist mannigfach untersucht worden, hingegen hat eine

andere physikalische Eigenschaft des Wassers, nm-
lich seine grosse Verschiebbarkeit und seine dadurch

bedingte Neigung, sich nach der Schwere zu schichten,

in thermischer Beziehung noch zu wenig Beachtung

gefunden. Gleichwohl bt sie einen grossen Einfiuss

auf die Gesammttemperatur der Erde.

Bekanntlich hat reines Wasser seine grsste Dichte

bei etwa 4 ber dem Gefrierpunkte, whrend Salz-

lsungen ihre Maximaldichte bei tieferen Wrme-
graden haben. Da das Wasser sich nach seiner

Schwere schichtet, ergeben sich fr die Wrmever-

theilung zunchst in den Wssern der Erde bestimmte

Cousequenzen, zu deren Ableitung die Wasserbecken

in zwei Gruppen getheilt werden, in solche, deren

Temperatur stets hher ist, als die der Maximal-

dichte (hierher gehren alle Oceane, fast alle Meere

und Salzseen und die Ssswasserseen der Tropen und

der wrmsten Theile der gemssigten Zone), und in

solche, in denen die Temperatur das ganze Jahr oder

den grssten Theil des Jahres hindurch niedriger ist,

als die des Dichtemaximums (zu dieser Gruppe zh-
len einige Meere und Salzseen und die Ssswasser-

seen der klteren Lnder).
Selbstverstndlich ist die Wrmevertheilung in

diesen beiden Gruppen von Wasseransammlungen eine

total verschiedene, und in beiden weicht sie wiederum

wesentlich ab von der Wrmevertheilung in der festen

Knirinde. Es ergeben sich aus der Discussion dieser
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Verhltnisse Schlussfolgerungen, welche der Verfasser

in folgende Stze zuBamtnengefassf hat.

In den Seebecken, deren Wassertemperatur stets

hher als die des Dichteinaximums ist, und deren

Oberflchentemperatur nach den vorliegenden Erfah-

rungen um mehr als 5 pro Jahr schwankt, findet man

gewhnlich folgende Beziehungen. Die Temperatur
der Oberflche (ts) ist stets hher als die Lufttempe-
ratur (/), diese ist hher als die Temperatur der ganzen

Wassermasse (ta), und letztere ist hher als die am
Grunde (tf). Der Unterschied zwischen ta und tf ist

kleiner als der zwischen ta und ts. Die mehrjhrigen

ISeobachtuugen des Herrn Forel am Genfer See

haben diese Thatsache sehr bestimmt erwiesen. Die-

selbe Beziehung trifft man in den Mittelmeeren, die

mit den Getanen nur durch schmale und flache

Strassen verbunden sind. Dieses Verhltniss wird

veranlasst durch die Verschiebbarkeit der Wasser-

theilchen, welche eine Wrmeanhufung an der Ober-

Qche gestattet, hingegen sofort Convectiousstrme

erzeugt, wenn die oberflchlichen Schichten sich ab-

khlen.

Die Folge hiervon ist, dass eine verhltuissmssig
kalte Wassermasse in den tieferen Partien dieser

Wasserbecken sich ansammelt, wo sie gegen die directe

Sonnenstrahlung geschtzt, nur durch Leitung Wrme
empfangen kann. Diese Schichten sind aber ohne

Einfluss auf die Fauna und Flora der Oberflchen-

schichten und der Ksten
,
weil sie in der Tiefe ab-

gesperrt sind. Hingegen hat das relativ warme Olier-

flchenwasser einen gnstigen Einfluss auf die Flora

und Fauna.

Gerade umgekehrt ist das Verhalten der Sss-

wasserseen, deren Wasser stets eine Temperatur hat,

die gleich oder niedriger als die der Maximaldichte

ist. In ihnen ist ts kleiner als ta uud ta kleiner als

tf, das heisst, das wrmste Wasser befindet sich am
Grunde. Das Verhltniss zur Lufttemperatur ist ein

sehr verschiedenes, weil die Eisbildung hier eine sehr

starke Abkhlung gestattet. Gleichgewicht herrscht,

wenn das warme Wasser unten, das kalte an der

Oberflche sich befindet, und Convectionsstrmungen
entstehen nur, wenn die Oberflche sich erwrmt.

Die an der Oberflche eintretende Eisbildung bean-

sprucht beim Schmelzen eine grosse Wrmemenge,
so dass diese Wasserbehlter auf die Fauna und Flora

der oberflchlichen Schichten und der Ksten einen

sehr ungnstigen Einfluss haben.

In den Oceanen der quatorialen und mittleren

Breiten wird die Temperatur des Wassers erniedrigt

durch die Strmungen , welche aus den Tiefen der

Polarmeere herbeifliessen
,

so dass die Wassermasse

eine Temperatur von fast 4 hat. Diese Strmungen
werden veranlasst durch eine ungemein kleine Dichte-

differenz, sie sind daher nur sehr langsam, und ihre

Geschwindigkeit ist eher den Bewegungen der Glet-

scher als den oberflchlichen Meeresstrmungen ver-

gleichbar.

Die Abkhlung der tiefen Schichten smmtli-

cher Oceane der Erde ist somit die Folge der Ab-

khlung des Wassers der Polarmeere whrend langer

Zeiten. Wegen der tiefen Temperatur des Dichtig-

keitsmaximums des Meerwassers, wegen der Be-

weglichkeit der Wassertheilchen und wegen der Tiefe

der Oceane verliert die Erde vorzugsweise durch
die Oceane der hohen Breiten Wrme, und die

kalten Massen begeben sich in die Tiefe der Oceane, wo
sie gegen die Sonnenstrahlung geschtzt sind. Dieser

Wrmeverlust geht bereits seit einer sehr langen Zeit

vor sich und hlt sehr wahrscheinlich auch jetzt noch

an. Er zeigt sich einmal in der Zunahme der Masse

kalten Wassers und zweitens in der niedrigeren Tempe-
ratur am Meeresgrnde. Wegen des ungeheuren

Raumes, ber den sich dieses kalte Wasser verbreitet,

ist die Temperaturnderung aber so gering, dass wir

sie wahrscheinlich erst nach einer grossen Reihe von

Jahren oder Jahrhunderten merken werden. Auf die

Flora und Fauna der wenig tiefen Schichten und der

Ksten haben diese kalten Wassermassen keinen Ein-

fluss.

Die Continente spielen bei der Abkhlung der

Erde nur eine sehr unbedeutende Rolle und zwar

wegen der geringen Wrmecapacitt der festen Schich-

ten der Erde und vor Allem wegen der Unbeweglich-
keit ihrer Theilehen. Der letztere Umstand verhin-

dert, dass sich die Abkhlung direct nach unten durch

Convectionsstrme fortpflanzt; die Abkhlung kann

nur durch Leitung erfolgen , die in der festen Rinde

der Erde langsamer ist als im Wasser. Je niedriger

die Temperatur der Oberflche ist, desto mehr ver-

langsamt sich die Strahlung nach dem Himmelsraume;
und auch dieser Umstand vermindert den Wrme-
verlust durch die Continente. Endlich vermindert

auch die Schneedecke, welche die Continente whrend
der kalten Jahreszeit bedeckt, den Wrmeverlust des

Bodens
,
da der Schnee ein schlechter Wrmeleiter

ist. Sehr wahrscheinlich haben die oberflchlichen,

festen Schichten der Erde, wenigstens im Mittel, eine

stabile Temperatur angenommen, so dass die cen-

trale Wrme nur einen sehr geringen Verlust er-

leidet.

Da der Verlust der Erdwrme durch die Meere

erfolgt, wird man schwerlich durch Beobachtung eine

Abnahme des Erddurchmessers und eine daraus sich

ergebende Aenderung der Tageslnge constatiren.

Bercksichtigt man die Ausdehnung und die Tiefe

der Meere der sdlichen Halbkugel, die in hohen

Breiten liegen ,
so knnen diese Meere sich weniger

mit einer zusammenhngenden Eisschicht bedecken,

als die kleineren und weniger tiefen Meere der hohen

nrdlichen Breiten; der Wrmeverlust der ersteren

ist daher viel grsser, da die Oberflche nicht durch

schlechte Leiter gegen die Ausstrahlung geschtzt

ist. Der Wrmeverlust der Erde erfolgt somit vor-

zugsweise durch die Meere der hohen sdlichen Brei-

ten. Dieser Wrmeverlust erzeugt seinerseits eine

grssere Menge Gletscher und Schnee auf den Ln-
dern der Sdhemisphre, und die Gletscher, welche

in die sdlichen Meere als Eisberge gelangen ,
haben

wiederum einen Einfluss auf die Abkhlung der
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Meere. Hieraus folgt, dass die grosse Masse kalten

Wassers, welches die Tiefen der tropischen Oceane

erfllt, aus den hohen sdlichen Breiten kommt. Dies

kann selbst fr den Atlantic nachgewiesen werden,

obwohl er eine ziemlich breite Verbindung mit dem
borealen Oceane hat. In der Tiefe von 1000 m etwa

nimmt die mittlere Temperatur des Wassers regel-

mssig zu, von fast 3 in 40 S., auf 8 in 40 N.

Der Verfasser bezeichnet es als zu erstrebendes

Ziel, den Wrmezustaud der Erde genau festzustellen,

in Bezug auf die Luft, die feste Rinde bis 200 oder

300 m Tiefe , das Wasser und die Eis- und Schnec-

niassen. Wegen der grossen Wrmecapacitiit sind

die letztgenannten Momente die wichtigeren. Es

kommt also darauf an
,

die Masse und Temperatur
des Oceanwassers genau zu bestimmen und die Sehnee-

und Eismassen nebst ihren Schwankungen.

Arthur Meyer: Bildung der Strkekrner in

den Laubblttern aus Zuck er arten,
Mannit und Glycerin. (Botanische Zeitung,

JahTg. XLIV, 1886, Nr. 5, 6, 7, 8.)

Emile Laurent: Strkebildung aus Glycerin.
(Botanische Zeitung, .lahrg. XLIV, 1886, Nr. 8.)

In den grnen Laubblttern tritt bekanntlich als

erstes sichtbares Assimilationsproduct Strke auf,

welche dann gelst und aus den Blttern nach den

wachsenden Geweben fortgefhrt wird. Eine Reihe

von Erfahrungen machte es sehr wahrscheinlich, dass

die Strke
, wenn auch das zuerst sichtbare

,
so doch

nicht das erste Product der Assimilation der Kohlen-

sure sei, sondern erst aus anderen organischen Ver-

bindungen gebildet werde , in hnlicher Weise etwa

wie ja im brigen Pflanzenkrper die Strke von den

Parenchymzellen aus Zucker, resp. aus gelsten Kohlen-

hydraten gebildet wird. Herr Arthur Meyer stellte

sich nun die Aufgabe, zunchst experimentell fest-

zustellen
, welche chemischen Verbindungen von den

Laubblttern hherer Gewchse berhaupt zu Strke
verarbeitet werden knnen.

Von Herrn Bhm war bereits die interessante

Beobachtung gemacht, dass entstrkte Bltter auf

Zuckerlsungen bestimmter Concentration gelegt, den

Zucker aufnehmen und aus diesem endosmotisch auf-

genommenen Zucker Strke bilden. Herr Meyer
glaubte bei seiner Untersuchung sich zunchst auf

solche der Strke verwandte Krper beschrnken zu

sollen, welche in den Laubblttern normal vorkommen
und dort also eine Rolle spielen; es war anzunehmen,
dass die Stoffe, welcho die Bltter enthalten, auch

am besten von ihnen wrden aufgenommen und um-

gebildet werden. Da ferner die Strke berall
,
auch

in den Blttern, einen Reservestoff bildet und die Auf-

gabe zu haben scheint, das ber den momentanen
Bedarf berschssige, lsliche Nhrmaterial zu fixiren,
damit es im Bedrfnissfalle gelst und verwendet

werde, so war vorauszusehen, dass bei den anzustellen-

den Versuchen nur dann eine Strkebildung mglich
sein werde, wenn das Nhrinaterial'in einem gewissen

Ueberschusse, also in concentrirter Lsung den Laub-

blttern zugefhrt wrde. Und diese beiden Bedin-

gungen waren fr die Anstellung der Versuche maass-

gebend. Fr die Beantwortung der gestellten Frage
waren selbstverstndlich nur die positiven Resultate

zu verwerthen; die negativen berechtigten keineswegs
zu dem Schlsse, dass der betreffende Krper zur

Strkebildung nicht verwerthet werden knne, denn
er knnte ja, und dies ist fr eine Reihe von Ver-

bindungen sicher anzunehmen, unter den Versuchs-

bedingungen auf das Blatt schdigend wirken, wh-
rend er in den Zellen gebildet, wahrscheinlich un-

schdlich wre.
Die Methode, nach welcher alle Versuche ausgefhrt

wurden, war die von Herrn Bhm zuerst benutzte.

Bebltterte Zweige der zu untersuchenden Pflanze

wurden mit Papier lichtdicht umhllt und von Tag
zu Tag ein verdunkeltes Blatt oder Blattstckchen

auf Strke geprft. Waren die Bltter strkefrei ge-
funden, so Hess man den Zweig noch 1 bis 2 Tage
verdunkelt stehen und prfte schliesslich von dem
zum Versuch bestimmten Blatte eine Hlfte auf Strke.
Vollkommen strkefreie Blattstcke von 4 bis 6 qcm
wurden dann mit ihrer Oberseite vorsichtig auf die

Nhrlsung aufgelegt, welche sich in flacher Krystalli-
sirschale befand und gegen hineinfallende Staubtheil-

chen und Pilze durch ein Glasdach geschtzt war.

Die Schalen standen in einem vllig verdunkelten

Kellerraume
, dessen Temperatur 15 betrug. Nach

einiger Zeit wurden die Blattstcke abgehoben und
nach der Methode des Herrn v. Sachs mit Jod auf
Strke geprft.

Die ersten Versuche wurden mit verschiedenen

Zuckerarten und zunchst mit den Lsungen von Gly-
cosen, und zwar von Dextrose (Traubenzucker), Lvu-
lose (Fruchtzucker) und Galactose (dem einen Bestand-
theil des Milchzuckers) angestellt. Sie ergaben, dass

alle drei Glycosen durch die Parenchymzellen hherer
Pflanzen in Strke verwandelt werden knnen; von
der Dextrose war dies schon durch die Versuche
Bhm's bekannt, wenn man annimmt, dass dieser

Forscher ganz reine Prparate, auf deren Beschaffung
Herr Meyer Gewicht gelegt, angewendet habe. Die

Versuche ergaben ferner, dass es Pflanzen giebt, deren

Blattparenchym aus allen drei Zuckerarten Strke er-

zeugen kann; es gelang aber nicht, die Bltter aller

untersuchten Pflanzen auf den Lsungen von allen

drei Glycosen zur Strkebildung zu veranlassen. Fast

alle Bltter bildeten auf einer lOprocentigen Lsung
von Lvulose reichlich, auf einer Lsung von Dextrose

relativ wenig Strke; nur wenig Bltter erzeugten
auf Galactose Amylum. Es zeigten sich diejenigen
Pflanzen , in deren Zellen die betreffenden Zucker-

arten vorkommen , auch besonders befhigt ,
aus den

letzteren Strke zu bilden.

Demnchst wurden Versuche mit Rohrzucker,

Milchzucker, Maltose und Raffinose angestellt. Auf
Rohrzucker bildeten die meisten Pflanzen Strke.

Es bleibt jedoch fraglich, ob in all diesen Fllen auch

der Rohrzucker als solcher aufgenommen und zu Strke

umgebildet worden
,
oder ob vorher eine Inversion
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des Rohrzuckers zu Glyeosen vorhergegangen. Fr
Beta ergaben hierauf gerichtete Versuche

,
dass die

Bltter dieser Pflanze den Rohrzucker als solchen auf-

nehmen. Die anderen dem Rohrzucker verwandten

Zackerarten, der Milchzucker, die Maltose undRal'nnose,

ergaben folgende Resultate: Die Bltter, welche auf

Rohrzucker Strke gebildet hatten
, erzeugten keine

Spur davon auf Milchzuckerlsungeu; dies entspricht

dem Umstnde, dass Milchzucker bisher noch in keiner

Pflanze gefunden ist. Auf Lsungen von Maltose

bildeten Bltter von Beta und Syringa nur Spuren
von Strke, whrend in Blattstcken von Dahlia reich-

lich Strke entstand. Maltose ist zwar bisher noch

nicht in Pflanzen gefunden ,
kommt aber sicher in

denselben vor, da sie bei Einwirkung von Fermenten

auf Strke entsteht. Auf Lsungen von Raffinose,

welche in der Eucalyptus-Mauna vorkommt, bildeten

Blattstcke von Beta keine Spur von Strke.

Eine weitere Versuchsreihe wurde mit mehrsuri-

gen Alkoholen und zwar mit Mannit und Dulcit an-

gestellt. Erstere Substanz ist in hheren Gewchsen
ziemlich verbreitet und kommt besonders in den

Oleaceen reichlich vor. Letztere wurden zu den Ver-

suchen mit Mannit benutzt, und es zeigte sich, dass

die Bltter aller Oleaceen, von denen es bekannt ist,

dass sie Mannit enthalten, auf Lsungen dieser Sub-

stanz reichlich Strke bildeten, whrend die Bltter

aller nicht zu den Oleaceen gehrenden Pflanzen auf

Mannitlsung strkefrei blieben. Das dem Mannit

chemisch nahestehende Dulcit kommt in einer be-

schrnkteren Zahl von Pflanzen vor; die Bltter dieser

und einiger anderer Pflanzen wurden auf Lsungen
von Dulcit gelegt, aber nur eine Pflanze, welche Dul-

cit enthlt, ergab reichliche Strkebildung.
Die Erfahrung, dass die Bltter hherer Pflanzen

im Stande sind , aus sechssurigen Alkoholen Strke
zu bilden, veranlasste auch Versuche mit vier- und

dreisurigen Alkoholen, wenn auch diese noch nicht

in den Pflanzen gefunden sind. Versuche mit Ery-
thrit haben kein positives Resultat ergeben. Hingegen
waren die Versuche mit Glycerin erfolgreich; nach-

dem einige Compositen Spuren von Strkebildung

ergeben, fand man bei weiterer Prfung dieser Pflanzen-

gruppe, dass die Bltter von Cacalia suaveolens sehr

leicht und reichlich Strke aus Glycerin erzeugen.
Diese wichtige Thatsache ist durch eine Reihe von

quantitativen Bestimmungen sicher besttigt worden;
am berzeugendsten wohl durch die oben angefhrte

Mittheilung des Herrn Laurent, der an dieBhm'-
schen Versuche anknpfend, mit Experimenten ber

Strkebildung beschftigt war und durch die ersten

Abschnitte der Publication des Herrn Meyer ver-

anlasst wurde, seine gleichzeitigen und unabhngigen
Beobachtungen mitzutheilen.

Herr Laurent benutzte etiolirte Kartoffelsprossen,
bei welchen jede Spur von Strke verschwunden war,
wovon er sich mikrochemisch berzeugte. Die ab-

geschnittenen, strkefreien, mit ihrem unteren Ende
in die zu prfende Lsung tauchenden Stengel stellte

er in einen vollkommen dunklen Raum. Neben vielen

bis jetzt negativen Versuchen (Essigsure, Oxalsure,

Weinsure, kufliches Dextrin, Tannin) erhielt er die

Bildung von Strkekrnern sowohl aus Saccharose

und Glycose, wie aus Glycerin.

Die Versuche endlich, die Herr Meyer mit orga-

nischen Suren und Trioxymethylen augestellt, waren

negativ, die Bltter starben in diesen Lsungen schnel-

ler als in Wasser; Strke entstand dabei in ihnen nicht.

Zum Schlsse knpft Herr Meyer an diese Ver-

suchsresultate einige theoretische Betrachtungen zur

Assimilationsfrage, ber die Leitung des Mannits und

ber die Entstehung der Strke aus anderen orga-

nischen Verbindungen, auf welche hier nicht eingegan-

gen werden soll. Der Verfasser erklrt dieselben selbst

fr noch ganz hypothetisch. Die hier behandelte Frage
ist eine zu complicirte, um sobald entschieden werden

zu knnen. Noch viel Beobachtungsmaterial muss

gesammelt, noch viele Versuche mssen angestellt wer-

den, bevor die Wissenschaft zu positiven Resultaten

gelangen kann; aber fr die Richtung, in welcher

diese Untersuchung weiter gefhrt werden soll, sind

solche rein hypothetische Ausblicke nicht zu entbehren.

Georg Reuter: Die Beyrichien der obersiluri-

schen Diluvialgeschiebe Ostpreussens.
(Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 1885.

Bd. XXXVII. S. 621.

Seit ihrem Beginne ist die palaeontologisch-gene-

tische Forschung von derartigen Erfolgen begleitet,

dass sie immer mehr in den Vordergrund tritt und

sich auf dem besten Wege befindet, zur Hauptaufgabe
der Palaeontologie zu werden. Es bedarf nur des

Hinweises auf Planorbis multiformis , die Amoneen,
die Viviparen des Tertirs Slavoniens, die Brachio-

poden des Harzer Devons, die Terebratuliden und Rhyn-
chonelliden und endlich die Equiden , um zu zeigen,

wie erfolgreich sich genetische Beziehungen in den

verschiedensten Thiergruppen der ltesten und jngsten

geologischen Formationen haben nachweisen lassen.

Zwar ist die Forschung noch weit davon entfernt, fr

ganze Thierkreise an Stelle der hypothetischen Stamm-

bume genetische zu setzen, und wird es bei der

jetzigen unvollkommenen Kenntniss und der Lcken-

haftigkeit der geologischen Urkunden auch wohl

noch lange, wenn nicht fr immer, bleiben. So wird

es fast unmglich sein, genetische Beziehungen zwi-

schen Formen einzeln lebender Thiere nachzuweisen.

Hier werden die Stammbume stets mehr oder minder

hypothetischen Charakter behalten, weil in diesen

Fllen zu wenig Exemplare der betreffenden Thiere

in den Schichten erhalten sind, um die allmlige

Umwandlung Schritt vor Schritt verfolgen zu

lassen. Dies gilt z. B. von der genetischen Verbin-

dung der Dinosaurier mit den Vgeln durch Comp-

sognathus und Archeopteryx. Doch ist noch in vielen

ausser den schon bekannten Fllen das nher liegende

Ziel, wenigstens fr einzelne Thiergattungen genetische

Reihen aufzustellen, als erreichbar anzusehen. Nament-

lich darf der Palaeontologe berall da
,
wo in den

Erdschichten Reste von Thieren vorkommen, die ge-
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sellig lebten, wo also ein reiches Material von Thicren

derselben Gattung und Art eingebettet liegt, hoffen,

mit Erfolg an die Ermittelung der genetischen Ver-

hltnisse der einzelnen Arten einer Gattung zu gehen.

Wenigstens haben die Thiere, bei denen bisher der-

artige Formenreihen aufgestellt werden konnten, vor-

zugsweise gesellig gelebt.

Hier ist also der Detailforschung ein weites Feld

Erfolg versprechender Thtigkeit geffnet. So drf-

ten z.B. die Brutpltze der gesellig lebenden Schwimm-

vgel in den Sprudelkalken des Rieses bei genauerer

Durchforschung in genetisch-palaeontologischer Hin-

sicht interessante Aufschlsse ergeben. Ferner wr-
den in derselben Beziehung die Entomostraken

,
die

ebenso wie in der Gegenwart auch wohl in der Ver-

gangenheit in geselligen Schwrmen die Meere durch-

zogen, eine Thiergruppe sein, die zu beachten wre.

Namentlich knnten die Estherienbnke eine Erfor-

schung in dieser Richtung beanspruchen; die Bey-
richienkalke wenigstens, welche ja nach den in ihnen

massenhaft vergesellschaftet auftretenden Beyrichien

ihren Namen haben
,

sind einer derartigen Unter-

suchung nicht ohne einige bemerkenswerthe Resultate

unterzogen worden.

Verfasser hat 115 Diluvialgeschiebe Ostpreusseus
auf Form und relative Hufigkeit der in ihnen ent-

haltenen Beyrichien untersucht. Ein genauer Ver-

gleich der 115 ausgefhrten Analysen ergab eine

grosse, bis dahin unbekannte Mannigfaltigkeit nicht

nur der Formen, sondern auch des Zusammenvor-

kommens der letzteren, so dass einerseits die bis da-

hin bekannten Formen durch genetische Reihen ver-

knpft, andererseits die sich ergebenden verschiede-

nen Gruppen von Beyrichienkalken als Bruchstcke

ebenso vieler, theils horizontal, theils vertical von

einander gesonderter Zonen der Beyrichienschicht er-

kannt werden konnten. Als Stammform ergab die

Untersuchung die bekannte und am hufigsten auf-

tretende Beyrichia tuberculata Kloeden sp. Dieselbe

ist durch drei die Oberflche der Schale bedeckende

Wlste ausgezeichnet, von denen der cephale durch

zwei
,
der caudale durch eine Furche

,
der centrale

nicht getheilt wird. Bei weiterer horizontaler Ver-

breitung der Form nderte sie nach einem Gesetze

ab, das in der stetigen Umformung der drei genann-
ten Wlste seinen Ausdruck findet.

Zunchst lassen sich zwei horizontale Formen-

reihen unterscheiden, von denen bei der einen mit

der allmligen geographischen Verbreitung in sieben

Stadien ein Verschwinden der genannten Furchen

mit einer Verschmlerung der Wlste bis zur Leisten-

form, welche Beyrichia Buchiana zeigt, stattfindet.

Bei der anderen gleichzeitig lebenden Formenreihe

trat mit der Ausbreitung ebenfalls in sieben Stufen

ein Verschwinden der Furchen , verbunden mit Ver-

breiterung der Wlste bis zum Extrem der Berhrung
bei Beyrichia Salteriana ein. Mit der Umwandlung
der Wlste herrscht in beiden genetischen Reihen die

Tendenz zur Verkleinerung der Schalen.

Die Verhltnisse der auf Oesel am Ohhesaarepank,

auf Gotland, am Oestergarn anstehenden Beyrichien-
schichten stehen mit diesen aus den Diluvialgeschieben

abgelesenen Vorgngen nicht im Widerspruch, son-

dern besttigen sie. Da nmlich entsprechend den

verschiedenen Formen sich Gruppen von Kalken auf-

stellen lassen, von denen die durch Beyrichia tuber-

culata charakterisirten von Oesel, dagegen die mit

Beyrichia Buchiana und B. Salteriana, Endgliedern
beider Reihen, erfllten von Gotland stammen, da

ferner eine Reihe von Kalken eine gemischte Bey-
richienfanna zeigt, die nur auf das Gebiet zwischen

Oesel und Gotland sich beziehen lsst, so ist ein con-

tinuirlicher Zusammenhang zwischen den seler und

den gotlndischen Schichten hergestellt. Dieser wird

noch dadurch erhrtet, dass Beyrichia Wilkensiana,

welche mit keiner der Formen genetischen Zusammen-

hang zeigt, wohl in den von Oesel und dem Zwischen-

gebiet stammenden Kalken, nicht aber in den auf

Gotland hinweisenden vorkommt. Es ist demnach

ausser Zweifel
,
dass die Wanderung der Beyrichien

von Oesel ihren Anfang nahm und allmlig nach

Westen bis Gotland vorschritt, und dass mit dieser

Wanderung eine Variation verbunden war.

Ferner lsst sich noch eine dritte genetische Reihe

von vier Formen, ausgehend von Beyrichia tuberculata,

verfolgen. Hier treten auf dem Cephal- und Caudal-

wulste Kegel auf, die einer stetigen Erhhung unter-

worfen sind, welche bei Beyrichia Baueri ihr Maxi-

mum erreicht. Diese Formen mssen getrennt von

Beyrichia tuberculata gelebt haben, da sie in keinem

Geschiebe mit derselben zusammen vorkommen. Dass

sie aber gleichzeitig mit der Stammform und deren

vorhin erwhnten Descendenten gelebt haben
, zeigt

das wenn auch usserst sprliche Vorkommen sowohl

von B. Wilkensiana, wie auch von Descendenten der

B. tub. in den betreffenden Geschieben. Da das An-

stehende dieser Geschiebe zur Zeit unbekannt ist,

und B. Wilkensiana und Descendenten von B. tuber-

culata in ihnen vorkommen, so ist es wahrscheinlich,

dass diese Formen in dem Gebiete zwischen Gotland

und Oesel gelebt haben, und dass daher die betreffen-

den Schichten nur noch als Bruchstcke im nord-

deutschen Diluvium vorhanden sind.

Schliesslich hat sich noch eine verticale genetische

Reihe von fnf Formen ermitteln lassen. In dieser zer-

fllt der Cephalwulst durch nach einander auftretende

transversale Rinnen allmlig in drei Reihen gleich

grosser Kugeln, so dass das Extrem Beyrichia Noetlingi

deren sechs zhlt. Bemerkenswerth ist, dass von

der zweiten, also B. tuberculata am nchsten stehen-

den, Form ab die Umgestaltung der Schale mit einer

Aenderung des Niveaus verbunden gewesen sein muss,

denn weder kommt Form 1 und 2 mit 3, 4, 5, B.

Wilkensiana oder Descendenten der B. tuberculata,

noch Form 3 mit 4 und 5, noch 4 mit 5 (B. Noet-

lingi) auch nur in einem Geschiebe zusammen vor.

Waren schon die Formen der letzten Horizontalreihe

nicht als blosse Varietten der Stammform aufzu-

fassen, so sind es diejenigen dieser Verticalreihe erst

recht nicht. Vielmehr hat Form 3 spter als 1 und
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2, Form 4 spter als 3 und Form 5 spter als 4 ge-

lebt. Ein Anstehendes der Geschiebe dieser Reihe

ist zur Zeit ebenfalls unbekannt. Da diese Schichten

hher gelegen haben als die bekannten Beyrichien-

ablagerungen Oesels und Gotlands, so ist es sehr

wahrscheinlich, dass sie ebenfalls durch die Gletscher,

welche die Brcke zwischen Gotland und esel zer-

strten, gnzlich vernichtet worden sind und heute

ebenfalls nur noch als Glacialgeschiebe im nord-

deutschen Flachlande zu finden sein werden.

Endlich sei noch erwhnt, dass in den beiden

letzten Reihen mit der Umwandlung eine Vergrsse-

rung der Schalen verknpft ist. G. Reuter.

Kleinere Mittheilungen.

Asaph Hall : Untersuchungen ber dieBahnen
von Plane tenmon Jen. (Monthly Notices of the Royal

Astronomical Society, Vol. XLVI, Febr. 1886, p. 234.)

In ihrem Berichte ber die Fortschritte der Astro-

nomie im Jahre 1885 bringen die Monatsberichte der

astronomischen Gesellschaft zu London eine kurze

Darstellung der Untersuchungen ber die Planeten-

begleiter, welche Herr Hall in Anhngen zu den Wa-

shington Observations" verffentlicht hat. Es sind aus

diesen Untersuchungen der Mondbahnen auch Schlsse
ber die Massen der ussersten Planeten abgeleitet,

welche allgemeines Interesse beanspruchen. Nach diesen

sehr sorgfltigen Bestimmungen des Herrn Hall be-

trgt die Masse des Neptun der Sonnenmasse;

die des Uranus
,
und die des Saturn

22b2 3481,0
Ueber die Monde der beiden ussersten Planeten

sei hier noch bemerkt
,
dass der Knoten des Neptun-

mondes in 184,3 und die Neigung seiner Bahn zum

Aequator gleich 120 gefunden wurde. Fr die beiden

Monde des Uranus, Oberou und Titania, berechnete Herr
Hall den Knoten 165,8 und die Neigung = 75,3.
Endlich sind aus den Untersuchungen des ussersten

Saturnmondes
, Japetus ,

Bahnelemente dieses Satelliten

abgeleitet, aus welchen hier angefhrt sei, dass der

Knoten dieses Mondes = 142 34' 23,6 und seine Nei-

gung (beide auf die Ekliptik bezogen) = 18 33' 2,3' ist;

sein scheinbarer mittlerer Abstand wurde = 515,512"
und seine periodische Zeit = 79,3310152 mittlere Sonnen-

tage gefunden.

A. Crova: Ak tinometrische Beobachtungen
zu Montpellier im Jahre 1885. (Comptes reu-

dus, T. CII, p. 511.)

Die Ergebnisse der Beobachtungen ber die Sonnen-

strahlung, die im Jahre 1885 auf dem Observatorium der

landwirtschaftlichen Schule zu Montpellier von Herrn
Houdaille ausgefhrt sind, zeigen einen auffallenden

Contrast gegen die der Vorjahre. Der Mittelwerth der

Mittagsbeobachtungen betrug nmlich nur 0,963 Cal.,

whrend er 1S83 1,145 Cal. und 1884 1,025 Cal. erreicht

hat. Gleichwohl war die Zahl der Stunden mit Sonnen-

strahlung 1885 (2156) hher als die des Vorjahres. Das
absolute Maximum war 1885 1,10 Cal., whrend es in

den vergangenen Jahren 1,6 Cal. erreicht hatte. Diese

Werthe sind kleiner als alle seit 1675 beobachteten
;
endlich

hat auch die jhrliche Schwankung der Strahlung 1885

ein anderes Aussehen gehabt, die beiden Mxima und
die beiden Minima waren nicht ausgesprochen.

Im Jahre 1885 fiel zu Montpellier eine Regenmenge
von 1,012 in, viel mehr als in den vorangegangenen Jahren,

und die Frbung des Himmels zeigte nicht jenes tiefe

Blau, das ein Zeichen der Reinheit der Atmosphre ist.

Herr Crova glaubt daher, dass die geringe Strahlung

des .1. ihres 185 von dem abnormen Dampfreichthum der

Atmosphre herrhrte und von ihrer geringen Wrme-
durchlssigkeit.

J. W. Judd: Bericht ber eine Reihe von Pro-
ben aus den Ablagerungen des Nildeltas
nach den neuesten Bohrungen. (ProceeJings

of the Royal Society, Vol. XXXIX, Nr. 240, p. 213.)

Von den wissenschaftlichen Bohrungen ,
welche bis-

her im Nildelta ausgefhrt worden
,
scheint noch keine

den felsigen Boden des Thaies erreicht zu haben
, ja

nach den Untersuchungen der Proben des erbohrteu

Materials scheint mau sich dem Boden noch nicht ein-

mal genhert zu haben. Die Materialien
,
welche Herr

Judd untersucht hat, entstammen Bohrungen, welche

Tiefen von 45, 73 und 84 engl. Fuss erreicht haben
;

sie

ergaben Thatsachen, welche einige allgemeinere Schluss-

folgerungen gestatten.
Die Proben aus den neuesten Bohrungen zeigen in

gleicher Weise wie die lteren, dass die Deltaablagerungen
aus in ihrem Verhltniss wechselnden Mischungen von

Nilschlamm und von Wstensand bestehen, der von den

Winden hineingeweht worden. Die mikroskopische

Untersuchung derselben hat ergeben, dass der Sand, der

vom Schlamm durch Waschen getrennt werden kann,
theils aus grsseren ,

vollkommen abgerundeten und

geschliffenen Krnern (mikroskopischen Kieseln) von

quarziger Natur, theils aus kleineren, eckigen Krnern
bestehe, welche Feldspath, Glimmer, Augit und andere

fast unvernderte Mineralien enthalten.

Die grsseren, runden, geschliffenen Krner, unter

denen man auch zuweilen Feldspathe erkennt, sind ganz
zweifellos Bestandtheile des vom Winde abgerundeten
Wstensandes. Der Schlamm, dessen mineralogische Con-

stitution wegen der Kleinheit der Partikelchen sich nur

schwer studiren lsst, zeichnet sich auffallend durch das

Fehlen von Kaolin aus, der gewhnlich den Hauptbestand-
theil der Thone ausmacht

;
auch sonstige chemische Ver-

uderungeu der Bestandtheile des Schlammes fehlen. Man
erkennt vielmehr deutlich die Splitter und Flitter von

Quarz, Feldspath, Glimmer, Hornblende und anderen

Mineralien, welche die granitischen und krystallinischen

Felsen ihrer Ursprungssttte bilden. Diese Eigenthm-
lichkeit des Nilschlammes erklrt Herr Judd in ein-

facher Weise wie folgt: In Gegenden, wo hufige Regen
fallen und reichliche Vegetation den Boden bedeckt, zer-

setzt das kohlensurehaltige Regenwasser die Silicate der

Felsen
,

die kohlensauren Alkalien werden fortgefhrt,
und es bleibt nur die kieselsaure Thonerde als Hydrat

zurck, die vom Wasser als Kaolin weggefhrt wird und

den Flussschlamm bildet. In den trockenen Gegenden
des nrdlichen Afrika hingegen werden die harten Felsen

nur von der Sonnenwrme zerbrckelt, von den Winden
ins Wasser getragen und dort weiter zertrmmert, aber

nicht chemisch verndert.

Eine wesentliche Besttigung dieser Auffassung lie-

ferten die Analysen des Nilwassers. Bekanntlich erhlt

der Nil seinen letzten Zufiuss von dem Atbara in 17 38' N.

und bis zu seiner Mndung in 31 25' N.
,

also auf einer

Strecke von 1400 engl. Meilen wird ihm kein frisches

Wasser mehr zugefhrt. Bei der starken Verdunstung
unter den klimatischen Verhltnissen Nordgyptens (die

ungefhren Messungen lassen diesen Verlust auf etwa

40 Proc. schtzen) war es ungemein berraschend, als

die Analysen, welche Herr Tidy am Nilwasser zu Cairo

ausgefhrt hat, einen Gehalt au festen Substanzen er-
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gaben, der bedeutend geringer war als die im Themse-

und anderen Flusswassern gefundenen Mengen fester

Substanzen. Eine Erklrung hierfr liefert aber der

Schluss, der aus der mikroskopischen Prfung des Schlam-

mes abgeleitet war; die in den Nil gelangenden Gesteins-

trmmer sind eben nicht chemisch verndert und daher

auch nicht im Flusswasser aufgelst, sondern werden

nur als suspeudirte Sehlammtheilchen fortgefhrt und
im Delta abgesetzt.

Angelo Battelli: Einfluss des Druckes auf die

Schmelztemperatur einiger Kor per. E x -

perimentaluntersuchung. (Atti del R. Istituto

veneto di scienze etc. Ser. 6, Tome 3, Estr.)

Im Jahre 1849 bereits war Herr James Thomson
in einer rein theoretischen Untersuchung zu dem Schlsse

gelangt, dass, wenn man Wasser einem hheren Drucke

als dem atmosphrischen aussetzt, sein Gefrierpunkt sinkt;

und er hatte berechnet, dass fr eine Drucksteigerung
um eine Atmosphre das Sinken des Gefrierpunktes gleich

0,007475 C. sein msse. Ein Jahr spter unterwarf Herr

W. Thomson Eis sehr hohen Drucken und maass den

Schmelzpunkt desselben mit einem sehr empfindlichen

Thermometer; er fand, dass fr eine Druckzunahme um
eine Atmosphre die Schmelzwrme genau um 0,0075

sank. Diese nur bis auf 17 Atmosphren ausgedehnten
Versuche sind spter von Herrn De war bis 700 Atmo-

sphren fortgefhrt worden
,
wobei die Temperatur mit

einem Thermoelement gemessen wurde; auch er fand

durchschnittlich fr jede Drucksteigerung um eine Atmo-

sphre ein Sinken der Schmelzwrme um 0,0072 C.

Mit anderen Substanzen sind spter nur sehr wenig
Versuche ber den Einfluss des Druckes auf den Schmelz-

punkt gemacht worden. So hat Herr Bunsen fr

Spermacet beim Drucke von 29 Atmosphren eine Er-

hhung des Schmelzpunktes um 0,G erhalten und fr
Paraffin beim Drucke von 85 Atmosphren eine Er-

hhung um 2,6. Ferner hat Hopkins einige Be-

stimmungen an Spermacet, Wachs, Stearin und Schwefel

gemacht. -Aber da fr diese Krper weder die Schmelz-

wrmen noch die speeifischen Volume im festen und

flssigen Zustande bekannt waren
,

konnte eine Ver-

gleichung der experimentellen Werthe mit den theoreti-

schen nicht ausgefhrt werden. Herr Battelli hat es

daher unternommen, fr einige andere Krper in der-

selben Weise die numerische Prfung der Theorie aus-

zufhren, wie dies bisher nur fr Wasser geschehen. Da
er fr eine Reihe von Krpern, nmlich fr Paraffin,

Spermacet, Naphtalin, Nitronaphtalin , Paratoluidin, Di-

pheuylamin und Napthylamin eine Reihe von Versuchen

ber die Ausdehnung nach und bei dem Schmelzen aus-

gefhrt hatte, [hat er nun fr diese Krper noch die

Schmelzwrmen und den Einfluss des Druckes auf die

Schmelztemperatur gemessen. Die Schmelzwrme wurde

durch Erwrmen und Abkhlen und nach der Mischungs-
methode bestimmt. Des Vergleiches wegen wurden auch

noch mit den beiden Legirungen, dem Wo o d' scheu und

Lipo wi cz' scheu Metalle, hnliche Bestimmungen aus-

gefhrt.
Aus den in der Abhandlung ausfhrlich mitgetheil-

ten Versuchsresultaten leitet Herr Battelli folgende
Schlsse ab:

1) Die Formel von James Thomson hat sich mit

hinreichender Annherung fr alle hier untersuchten

Substanzen besttigt. 2) Die im Experiment erhaltenen

Werthe sind weniger bereinstimmend als die durch

Rechnung erhaltenen bei den Substanzen
,
welche keine

bestimmte chemische Verbindungen sind, sondern nur

Gemische
,

die innerhalb weiter Grenzen weich bleiben.

Wenn in keinem Falle die. Uebereinstiramung mit der

Formel eine so vollkommene war als beim Wasser, so

ist dies begreiflich, da sowohl die Bestimmung des Schmelz-

punktes als auch die der Volumeunderung beim Ueber-

gange aus dem festen in den flssigen Zustand bei den hier

untersuchten Stoffen, wegen der Langsamkeit dieses Ueber-

ganges durch ein weiches Stadium hindurch, mit zu

grossen Schwierigkeiten verknpft ist.

. S. Dale : Einige neue Erscheinungen che-
mischer Wirkung beim Aus fHessen aus
einer Capillarr hr e. (Proceedings of the Man-
chester Literary and Philosophical Society ,

Vol. XXIV,
1885, p. 25.)

Verfasser wollte untersuchen, ob mechanische Wir-

kungen auftreten, wenn zwei Lsungen, welche Nieder-

schlge bilden, langsam mit einander gemischt werden.
Zu diesem Zwecke Hess er in einen unter dem Mikro-

skop liegenden Faden von der einen Seite eine Lsung
von Bleiacetat, von der anderen eine solche vonKalium-
dichromat eindringen und beobachtete in dem Moment,
wo die beiden Lsungen sich trafen, eine Wirbelbewegung.

Um diesen Vorgang besser zu studiren
,

fllte er

zwei Cylinder, einen mit der Bleilsung, den zweiten
mit der Dichromatlsung und verband beide durch einen

oapillaren Heber
,

dessen Enden nach oben gebogen
waren, und der mit Wasser gefllt war. Er hob nun das
Gefss mit Kaliumdichromat etwas in die Hhe, so dass
diese Lsung zunchst das Wasser aus dem Heber ver-

drngte und dann langsam aus der capillaren Oeffuung
in die Bleilsung floss

;
sofort begannen sich an der

Spitze der Rhre Wirbelringe zu bilden
,

diese setzten

sich spter an die Rhre an und andere an die ersten

Ringe ,
so dass sich bald eine Rhre aus Bleichromat

bildete
,
durch welche das Kaliumdichromat weiter ab-

floss. Nach einiger Zeit hrte das Wachsen der Rhre
auf. Bei der umgekehrten Strmung war die Ent-

wickelung der Rhre unbestndiger, weil die weniger
dichte Dichromatlsung dem Bleichromat keine gengende
Sttze bot, und das neu gebildete zu Boden fiel.

Aehnliche Versuche wurden gemacht mit gesttig-
ten Lsungen von Natriumsulfat und Chlorbaryum, Am-
moniumoxalat und Chlorcalcium , Ammoniak und Ferro-

sulfat, Natriumcarbonat und Kupfersulfat, Sehwefel-
ammonium und Kupfersulfat, Natriumcarbonat und
Chlorcalcium ,

und anderen Combiuationen. Die Rhren
waren in mehreren Fllen so fest, dass sie Herr Dale
der Gesellschaft vorzeigen konnte. Er zieht aus diesen

Experimenten, die leicht zu wiederholen und zu erwei-

tern sind, keine allgemeinen Schlsse; er weist nur auf
den Umstand hin, dass diese Rhren aus einer Reihe
von Wirbelringen aufgebaut werden

,
und die Erschei-

nung somit in einer Beziehung zur Wirkung der Wirbel-

ringe steht.

E. Wertheimer : Ueber die Athmuugscentra des
Rckenmarkes. (Comptes rendus, T. CII, p. 520.)

Allgemein nimmt man au
,
dass das Nervencentrum

fr die Athembewegungen seinen Sitz im verlngerten
Mark hat; aber Herr Brown-Sequard und spter Herr

Langendorff haben bereits gezeigt, dass neugeborene

Sugethiere auch athmen, wenn ihnen das verlngerte
Mark abgetragen worden. Herrn Wertheimer ist es

nun gelungen, im Laboratorium des Herrn Vulpian,
au 30 erwachsenen Sugethieren den Nachweis zu

liefern, dass Athembewegungen auch ausgefhrt werden,
nachdem den Thieren das Rckenmark dicht unter dem
Atlas durchschnitten worden. Hauptversuchsbedingung
hierbei ist, dass die Thiere durch knstliche Respiration
so lange am Leben erhalten bleiben, bis das durch die

Operation erschtterte Rckenmark sieh wieder erholt

hat; dann, zuweilen erst nach Stunden, treten spontane,
wenn auch flache Inspirationen und Expirationen auf,

die zwar einen vom gewhnlichen abweichenden Charak-

ter haben, aber sichere Beweise dafr sind, dass im Rcken-
mark Centra fr Inspiration und Expiration existiren.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrieh Vieweg und Sohn in

Braunsehweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrieb Vieweg und Sohn in Braunsehweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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W. Siemens: Ueber die Erhaltung der Kiait

im Luftmeere der Erde. (Sitzungsber. d. Akml.

d. Wissensch. zu Berlin 1886, S. 261.)

Bei aller Anerkennung fr die Fortschritte der

neuereu Meteorologie muss man zugestehen, dass der

Gesammtmechanismus der Bewegungen der Atmo-

sphre noch nicht vollstndig zu bersehen ist. Dass

die in unseren Breiten verlaufenden Wettererscheinun-

gen wesentlich durch Druckniaxiina und Minima be-

herrscht werden
,
wird Niemand bezweifeln. Woher

diese aber stammen, welche Krfte ihren zeitlichen

und rtlichen Verlauf bedingen, dies ist noch ein un-

gelstes Problem.

In der vorliegenden Abhandlung hat der Verfasser

den dankenswerthen Versuch gemacht, die Grundzge
einer allgemeinen Dynamik der Atmosphre aufzu-

stellen und damit auch eine Beantwortung der oben

erwhnten Fragen zu liefern. Der Gedankengang des

Verfassers ist der folgende:

Die Gesammtenergie der Luftbewegungen stammt

von der Sonnenwrme. Durch Ueberhitzung der

unteren Luftschichten wird der indifferente Gleich-

gewichtszustand der Atmosphre hauptschlich in

der heissen Zone gestrt. Es bilden sich dort zu-

nchst aufsteigende Luftstrmungen, denen an anderen

Orten der Erdoberflche absteigende Strme ent-

sprechen mssen, beide vermittelt durch Strmungen,
welche der Oberflche parallel verlaufen.

Einen wesentlichen Einfluss auf diese Strmungen
bt die Axendrehung der Erde aus. Um denselben

nher festzustellen, berechnet der Verfasser zunchst

die gesammte lebendige Kraft der Atmosphre unter

der Voraussetzung, dass dieselbe mit gleicher Winkel-

geschwindigkeit, wie die feste Erdkugel, rotirt. Es

ergiebt sich daraus eine mittlere Geschwindigkeit von

379 m, ein Werth, welcher der Geschwindigkeit des

35sten Breitegrades entspricht. Wrde das ganze Lnft-

meer derartig gemischt, dass alle Theile desselben jene

Geschwindigkeit besssen, so wrde in der Nhe des

Aeqnators die Luft laugsamer rotireu, als die feste Erd-

oberflche, schneller dagegen in Breiten hher als 35.

Da sich nun eine solche Mischung, wenigstens

zum Theil, durch die oben erwhnten, durch Wrme
verursachten Strmungen wirklich vollzieht, so wirkt

die Erdrotation in Folge der Reibung am Aequator

beschleunigend, in hheren Breiten verzgernd auf

die Atmosphre. Ferner mssen in der ganzen Aequa-

torialzone Ostwinde, in der gemssigten und kalten

Zone Westwinde vorherrschen.

Erstere, verbunden mit den unteren, nach dem

Aequator zu gerichteten Strmungen liefern die Passat-

winde, whrend in den hhereu Regionen der Abfluss

vom Aequator nach den Polen zu stattfindet. Beide

Strmungen verlaufen insofern unter entgegengesetz-

ten Bedingungen, als bei dem nach dem Aequator ge-

richteten Strome die Bahnen sich erweitern, bei dem

polwrts gerichteten Strome verengen, so dass iu

ersterem der Druck abnimmt, in letzterem zunimmt.

Hierdurch knnen in mittleren Breiten partielle

Anstauungen der Luft entstehen, welche einen Ueber-

gang aus dem oberen in den unteren Strom und an

der betreffenden Stelle ein Druckmaximum bewirken,

aus welchem an der Erdoberflche die Luft in spiral-

frmigen Bahnen ausfliesst.

Andererseits kann auch der obere Strom, in seiner

Bewegung nach den Polen aufgehalten, nach Osten
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abweichen und sich dabei dem Erdboden nhernd,
den Rckstrom treffen und die ruhig dem Aequator
zufliessende Luft mit sich fortreissen. Dabei wrde

Luftverdnnung, verbunden mit einem aufsteigenden

Luftstrome, entstehen und die Folge ein Druckmini-

mum sein, wie es die fortgesetzten, meteorologischen

Beobachtungen so hutig zeigen. Die in den Win-

den und Strmen thtige, lebendige Kraft entstammt

nach dem Obigen im Wesentlichen der Beschleunigung,
welche die in den Tropen aufsteigende Luft

iu Folge ihrer Ueberhitzung am Erdboden erleidet."

Mit diesem Hauptstze seiner Theorie der Luft-

bewegungen tritt der Verfasser in Gegensatz zu den An-

schauungen des grssten Theiles der neueren Meteoro-

logen, welche die Quelle der lebendigen Kraft der

Strme hauptschlich in der Ueberhitzung der Luft

an der betreffenden Stelle der Erdoberflche

sehen. Doch lassen sich gegen die ausschliessliche

Gltigkeit dieser letzteren Ansicht viele Bedenken

geltend machen, welche unter Anderen Dr. Andries ')

vor Kurzem zusammengestellt hat, so dass wir die

Untersuchung des Verfassers, die brigens im Ganzen

wieder au die Grundgedanken Dove's anknpft, als

einen wichtigen Beitrag zur Theorie der Luftbewe-

gungen ansehen knnen. A. 0.

Gr. Wiedeniann : Magnetische Untersuchungen.
(Annakn der Physik, N. F., Bd. XXVII, S. 376.)

In der Physik ist allgemein die Anschauung reci-

pirt, dass die magnetischen Krper aus polaren Mole-

keln bestehen, welche beim Magnetisiren, sei es durch

einen Magneten, sei es durch den elektrischen Strom,

in der Weise gedreht werden, dass die Molecular-

magnete" mit ihren entgegengesetzten Polen eine

longitudinale oder eine transversale Lage einnehmen.

Diese Vorstellung hatte durch die vor lngerer Zeit

aufgefundenen Beziehungen zwischen Torsion und

Magnetismus eine sehr wesentliche Sttze erhalten.

Es wrde hier zu weit fhren, auf diese wichtigen

Beziehungen nher einzugehen, und es muss in Be-

treff der Darstellung derselben auf die ausfhrlichen

Lehrbcher der Physik, speciell auf Wiedemann's
Lehre von der Elektricitt" (Bd. III, S. 671 ff.) ver-

wiesen werden. Nur ganz kurz muss zum Verstnd-

niss des Nachfolgenden erwhnt werden, dass nach

dieser Vorstellung die Molecularmagnete bei ihrer

Drehung durch magnetisirende Krfte Widerstnde
zu berwinden haben

, welche von den Molecular-

krften ausgehen und zunchst die Wirkung haben,
dass ein Theil des Magnetismus nur temporr ist und

nach Aufhren des richtenden Einflusses wieder ver-

schwindet (die Molekeln werden zum Theil nach ihrer

frheren Lage zurckgedreht). Weiter bedingen die

als Widerstand gegen die magnetisirende Drehung sich

bemerkbar machenden Molecularkrfte, dass mit dem

Magnetisiren eine Reihe von mechanischen Vernde-

rungen auftreten und verschwinden, unter denen die

Verlngerung beim Magnetisiren und die Verkrzung

') Meteorologische Zeitschrift. 1882.

beim Eutmagnetisiren die auffallendsten sind. Beim

Drillen von Eisen resp. Stahldrhten werden nun die

Molekeln in hnlicher Weise durch Drehung gegen
einander verschoben wie beim Magnetisiren, und hier-

durch erklrt sich sowohl die Analogie der Torsion

mit der Magnetisiruug wie die mannigfachen Ein-

wirkungen der Torsion und Detorsion auf den Magne-
tismus und die Maguetisirung.

Zu den interessantesten Erscheinungen auf diesem

Gebiete gehrt folgende : Wenn ein logitudinal mag-
netisirter Eisendraht (dessen Molecularmagnete nach

der hier entwickelten Vorstellung zur Axe des Drahtes

parallel gestellt sind) von einem elektrischen Strome

axial durchflssen wird
, so wird der Draht tordirt.

Herr Wiedemann hatte diese von ihm aufgefundene

Thatsache, dem vorigen entsprechend, dadurch er-

klrt, dass der den Eisendraht lngs der Axe durch-

fliessende elektrische Strom die Molecularmagnete
senkrecht zu seiner Richtung zu stellen , einen trans-

versalen Magnetismus hervorzubringen strebe. Die

Molecle erhalten somit zwei gegen einander senkrechte

Magnetisirungen und nehmen eine schrge, spiralige

Stellung ein, oder der Draht wird dadurch gedrillt.

Als Beweis fr diese Erklrung hatte Herr Wiede-
mann zwei Umkehruugen dieses Versuches gemacht
und erstens gezeigt, dass longitudinal magnetisirte
Drhte durch mechanische Torsion transversalen Mag-
netismus annehmen, und dann, dass ein durch einen

durchgeleiteten Strom quatorial magnetisirter Draht

durch Torsion longitudinal magnetisirt wird.

Versuche
,

welche seitdem von den Herren Sir

Thomson, Barret und Knott ber das Verhalten

magnetischer Nickelstbe zu mechanischen Einwir-

kungen angestellt worden, hatten gezeigt, dass das-

selbe zum Verhalten der Eisenstbe einen auffallen-

den Gegensatz bilde: Wo der Magnetismus des Eisens

unter dem Einflsse von Zugkrften wuchs, nahm der

des Nickels ab, und wo jeuer abnahm, wurde dieser

grsser ;
whrend Eisenstbo bei der Magnetisirung

sich verlngerten, zeigten Nickelstbe eine Verkr-

zung, und ein longitudinal magnetisirter Nickelstab

tordirte beim Durchleiten eines Stromes in entgegen-

gesetzter Richtung als ein in gleicher Weise behan-

delter Eisendraht.

Herr W i e d e m a n n hat nun den oben bereits

augefhrten Versuch
,

in welchem ein transversal

magnetisirter Eisendraht durch Torsion longitudinal

magnetisirt wurde, mit Eisen- und Nickeldrhten

wiederholt, und folgende Resultate erhalten: Liess

er durch einen an dem einen Ende fest eingeklemm-

ten, am anderen Ende an einer drehbaren Klemme

befestigten Eisendraht einen Strom von der drehbaren

zur festen Klemme gehen und drehte er den Draht,

vom drehbaren zum festen Ende gesehen , entgegen
zur Richtung des Uhrzeigers, so erhielt der Eisen-

draht einen Nordpol an der festen Klemme
,
bei ent-

gegengesetzter Drehung einen Sdpol; war der Strom

umgekehrt, so erhielt der Draht die entgegengesetz-

ten Polaritten. Es besttigten sich somit die frhe-

ren Resultate.
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Wurde aber statt des Eisciulrabtc ein Nickeldraht

verwendet, so waren die Resultate die umgekehrten.
Floss der Strom von der drehbaren zur festen Klemme
und wurde erstcre entgegen der Richtung des Uhr-

zeigers gedreht, so erhielt der Draht an der festen

Klemme einen Sdpol, und umgekehrt bei entgegen-

gesetzter Drehung einen Nordpol.

Nach eingehender Widerlegung anderer Deutungen
dieser Erscheinung schliesst Herr Wiedemann aus

derselben, dass whrend der Torsion entgegengesetzte

Drehungen der Molecttle beim Eisen als beim Nickel

erfolgen mssen. Diese Drehungen sind zurck-

zufhren auf die Verschiebungen der Lngsfasern
und der Querschnitte tordirter Drhte an einander,

durch welche die neben einander liegenden Molecle,

in Folge der Reibung der Massen derselben, au ein-

ander gedreht werden und zwar durch beide Ver-

schiebungen in entgegengesetzter Richtung. Beim

Eisen berwiegt nun die Reibung der Lngsfasern,
beim Nickel die der Querschnitte; und diese ver-

schiedene Drehung erklrt das verschiedene Verhalten

des Eisens und Nickels bei der Einwirkung der Tor-

sion auf von einem Strome axial durchtlossene, oder,

was dasselbe ist, transversal magnetisirte Stbe.

Die Aenderungen der magnetischen Momente bei

der Torsion gestatten somit einen Schluss auf die

Drehung der Molecle; es hat daher Herr Wiede-
mann diese Aenderungen noch weiter messend ver-

folgt; zunchst bei wiederholten Torsionen und Dc-

torsionen des Drahtes zwischen den Grenzen und

210. Hierauf hat er den Gang der Deformationen

bei der Torsion uud Detorsion des Drahtes mit dem

Gange des temporren Magnetismus bei auf- und ab-

steigenden magnetischen Krften verglichen. Auf

diese Versuche und ihre wichtigen Ergebnisse kann

nicht nher eingegangen werden; der Leser wird aus

dem bisher Angefhrten die Richtung ersehen, nach

welcher die Untersuchungen des Herrn Wiedemann
einen tieferen Einblick in die molecularen Vorgnge
bei den magnetischen und mechanischen Aenderun-

gen magnetischer Krper erstreben. Aus dem Resume

des Verfassers mgen jedoch zum Schluss noch einige

Stze angefhrt werden
,
welche die Ergebnisse des

nicht referirten Theiles der Abhandlung enthalten:

Nach der Accommodation durch wiederholte Hin-

und Ilerdrillungeu innerhalb der angegebenen Gren-

zen verndert sich bei der Torsion wie bei der De-

torsion der Drhte von der einen oder von der anderen

Grenze ab das magnetische Moment stets in fast

gleicher Weise, und zwar anfangs strker als bei

weiterer Drillung, so dass das Maximum oder Mini-

mum nicht in die Mitte zwischen beiden Grenzen

fllt; sie fallen aber auch nicht mit den permauenten

Gleichgewichtslagen der Drhte nach Aufhebung der

tordirenden Krfte zusammen.

Beim Hin- und Ilertordiren eines Drahtes durch

bestimmte Krfte innerhalb gewisser Grenzen ist

nach der Accommodation die einer mittleren Kraft ent-

sprechende, temporre Torsion bei aufsteigenden Krf-

ten kleiner als bei absteigenden. Analoges Verhalten

zeigt sich nach den Herreu Righi, Fromme und

Warburg auch in Betreff des temporren Magnetis-
mus bei auf- und absteigenden magnetisirenden Krf-
ten und es bleibt auch nach der vlligen Accommoda-
tion der Molecle bestehen.

Bei wiederholten temporren Torsionen bis zu

einer bestimmten Grenze steigt die permanente Tor-

sion eines Drahtes allmlig bis zu einem Maximum an.

Ganz analog steigt bei wiederholten temporren Mag-
netisirungen bis zu derselben einem Maximmanente

magnetische Moment bis zu Strke das perum an.

Die Molecle erhalten hiernach erst nach wieder-

holten Drehungen und Verschiebungen innerhalb ge-
wieser Grenzen, sei es bei der Gestaltnderuug, sei

es bei der Magnetisirung der Krper, ihre endlichen

Gleichgewichtslagen ;
sie folgen der Wirkung der

jeweiligen Krfte nicht sogleich vollstndig. Wirkt

nachher eine der ersten entgegengesetzt gerichtete

Kraft, so geschieht das Gleiche; man kann dabei

immer noch den Einfluss des Zurckbleibens der

Molecle gegen die durch die erste Kraft bedingte

Einstellung erkennen. Diese weitere Analogie zwi-

schen den Gestaltsvernderungen und der Magneti-

sirung sprechen von Neuem fr die mechanische

Theorie der letzteren.

Anders ist das Verhalten der Krper bei Tempe-
raturnderungen. Ist ein deformirter oder magneti-
sirter Krper durch wiederholte Erwrmungen und

Abkhlungen aecommodirt, so dass die Molecle ihre

endlichen, mittleren Gleichgewichtszustnde fr jeden

Temperaturgrad angenommen haben, so entspricht
bei auf- und absteigenden Temperaturen demselben

Thermometergrade auch der gleiche mechanische, resp.

magnetische Zustand. Der Unterschied ist eben der,

dass bei den mechanischen Deformationen und Mag-

netisirungen die Molecle durch mechanische Ver-

schiebungen und Drehungen in neue mechanische

Gleichgewichtszustnde bergefhrt sind, aus denen

sie direct durch neue mechanische Einflsse ver-

schoben werden, whrend durch die Erwrmung nur

jedesmal die Weite der allseitig gerichteten Schwin-

gungen der Molecle um dieselbe Gleichgewichtslage

verndert wird.

Philippsoll. ; Ein Beitrag zur Erosionstheorie.

(Peterxnapn's Geographische Mittheilungen ,
XXX11. IM.,

1886, S. 67.)

Mit Recht wird eingangs dieses Aufsatzes betont,

dass die Art und Weise, wie fiiessendes Wasser den

Untergrund ,
ber welchen es strmt

,
erodire

,
noch

nicht hiulnglich bekannt und erforscht sei. Das hier

Gegebene zeichnet sich nicht durch Beibringung be-

sonders neuer Thatsacheu, wohl aber durch scharfe

logische Analyse und Grupjrung des bereits vor-

liegenden Materiales aus.

In Betracht kommen beim Erosionsacte hauptsch-
lich drei Dinge: die Grsse der zu freier Wirkung

gelangenden Stosskraft des Wasserlaufes, die Modali-

tten in der Verwerthung dieser Stosskraft theils

zum Transport mitgufkrter fester Stoffe, theils zur
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Corrasion (Erosion im engeren Sinne), endlich der

von dem festen Grunde der Corrasion entgegengesetzte

Widerstand. Der erste Punkt ist wesentlich bedingt

durch das Volumen der Wassermasse, durch die Ge-

schwindigkeit der Fortbewegung, deren Quadrat ein

Maass fr die Stosskraft abgiebt, und durch die

Quantitt der Gerllmassen. Transport und Corrasion

sind zwei nur nach den Objecten unterschiedene Be-

thtigungen ein und derselben Kraft und stehen in

einer sich gegenseitig regulirenden Wechselwirkung.
Bei einem starken Strome berwiegt die Erosion

nach der Tiefe, bei einem schwachen Strome die

Erosion nach der Seite. Beachtenswerth ist die aller-

dings noch vermuthungsweise ausgesprochene, aber

doch durch Wahrscheinlichkeitsgrude gesttzte An-

sicht des Verf., dass die specifische Widerstandsgrsse
der Gesteine, wenn wir uns diesen Ausdruck ge-

statten drfen, keine in weiten, sondern in ziemlich

engen Grenzen schwankende Zahlen ergeben werde,

wenn es einmal gelinge, sie zahlenmssig zu fixiren.

Weiterhin knpft der Verf. an die Forschungs-
resultate desjenigen Mannes an, der wohl unter allen

Sterblichen das classische Land der Erosion (die west-

amerikanischen Canons) am grndlichsten zu studiren

Gelegenheit hatte, des amerikanischen Geologen But-

ton; ihnen zufolge kann die Wirkung der Erosion

zwar im strengen theoretischen Sinne niemals ein

Ende erreichen, allein thatschlich wird diese Wir-

kung ungemein gering, sobald ein charakteristisches,

hinsichtlich seiner Lage von all' den erwhnten phy-
sikalischen und geognostischen Factoren abhngiges
Niveau base level of erosion" nach Dntton
erreicht ist. Je grsser das anfngliche Geflle war,

desto geringer gestaltet sich das Geflle in diesem

Gleichgewichtsniveau. Das Gefllprofil erscheint als

eine asymptotisch gegen die Horizontale sich neigende

Curve, womit allein schon Oppikofer's Identifici-

rung des Profils mit einer der Asymptote ber-

haupt entbehrenden Cykloide hinfllig wird; eher

scheint der Charakter der Profillinie ein hyperbolischer
zu sein. Mathematisch genau ,

darber kann nach

des Verf. Ausfhrungen kein Zweifel sein, ist die

Curvengleichung zur Zeit noch nicht zu bestimmen,
man muss sich vielmehr mit der Construction der-

selben aus geeignet gelegenen Tangenten begngen
und hat sich nur davor zu hten

,
in einen Schema-

tismus zu verfallen
, wie er z. B. der in die meisten

Lehrbcher bergegangenen Dana' sehen Erosions-

curve eigen ist. Die Geschiebefhrung wirkt auf die

morphologischen Verhltnisse der terminanten Curve"

nur unerheblich ein; wichtiger ist die Besonderheit

des Gesteins, und es ist leicht einzusehen, dass ein

hufiger Wechsel von hartem und weichem Gestein

Discontinuitten im Verlaufe der Curve hervorbringt.
Die bliche Eintheilung der Flsse in drei Abschnitte

(Ober-, Mittel-, Unterlauf) lsst sich auch durch Rck-
sichtnahme auf die Erosionsunterschiede rechtfertigen.
Zum Schluss wirft der Verf. noch einen Blick auf die

Vernderungen der erosiven Action, welche aus einer

Hebung oder Senkung des Untergrundes entspringen,

und weist nach
,

dass
, wenn ein Zurckweichen der

grsseren Wasseransammlung, in welche der ero-

dirende Wasserlauf mndet, erst von einem Zeit-

punkte au datirt, der jnger ist als der Termin der

Herstellung der Erosionsterminante, alsdann die Ge-

stalt der letzteren durch jenen Rckgang nicht mehr
beeinflusst werden kann. S. Gnther.

Charles Morris: Angriff und Verteidi-
gung als Factoren der Entwickelung
der Thiere. (Proceedings of the Acaderoy of Natural

Sciences of Philadelphia 1885, III, p. 385.)

In einer Abhandlung ber die Bedingungen,
unter denen Reste von ausgestorbenen Thieren auf-

bewahrt werden konnten, hatte der Verfasser darauf

hingewiesen, dass wahrscheinlich neben den ltesten

Thieren, deren feste, ussere Skelette uns erhalten

sind, eine sehr mannigfache, reiche Fauna von wei-

chen Thieren existirt hat, welche, weil sie keine

harten, widerstandsfhigen Krpertheile besessen, fr
immer unserer Kenntniss entschwunden bleiben wer-

den (vgl. Rndsch. I, 12). Sicherlich waren es zu-

nchst vorzugsweise die an der Oberflche lebenden

und nur langsam schwimmenden Thiere, welche einen

Panzer zum Schutze gegen krftigere Feinde er-

zeugten ; spter aber findet mau solche auch bei den

schnell schwimmenden Fischen und die Dicke und

Strke der Panzer nimmt bis zum Ende der Devon-

zeit zu.

In den folgenden geologischen Epochen macht

sich aber eine entschiedene Tendenz geltend, diese

Panzer zu beseitigen. So findet man, dass die dicken

Panzer der ltesten Wirbelthiere zum Theil ersetzt

werden durch die dnnen Schuppen der Teleosteer,

dass die Ganoiden fast ganz verschwinden, und dass

die Panzer der Elasmobranchier niemals so dicht

und starr werden als die der Ganoiden. Whrend
die Labyrinthodonteu in Panzer gekleidet und der

Kopf derselben mit harten Knochenplatten bedeckt

gewesen ,
sind die modernen Amphibien nackt-

hutig. Die Reptilien haben zwar Harnische, aber,

mit Ausnahme der Krokodile und Schildkrten, schei-

nen sie niemals mit Knochenpanzern bekleidet ge-

wesen zu sein. In den spteren, hheren Wirbelthier-

klassen, den Vgeln und Sugethieren, ist jeder

Panzer zur Vertheidigung gegen Feinde verschwun-

den, indem Federn und Haare nur gegen Klte

schtzen, und beim Menschen ist selbst dieser Schutz

gegen die Klte zum grossen Theile verloren ge-

gangen. Eine hnliche Tendenz zum Uebergange
von gepanzerten zu ungepanzerten Formen findet

man auch bei den Wirbellosen. Bei sehr vielen

Wirbellosen freilich ist die Hautdecke nur die Ansatz-

stelle fr die Muskeln und kann aus diesem Grunde

nicht entbehrt werden
;
andererseits sind die weichen,

niedersten Wirbellosen, die jetzt leben, nur als die

Ueberbleibsel der prcambrischen primitiven Lebens-

formen aufzufassen
;
aber bei den hheren Mollusken

sind die Uebergange gepanzerter in nackte Formen

inr interessanter Weise vertreten.
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Dieser Umwandlungsprocess bietet ferner die

Eigenthiulichkeit, dass er nicht als eine einfache

Aenderung in der Hautstructur der vorhandenen

Typen in die Erscheinung trat, sondern er vollzog

sich durch eine radicale Umgestaltung der organi-

schen Structur, durch das Auftreten neuer Lebens-

formen, in denen das alte Princip verschwunden und

durch ein neues ersetzt war. Die Abkmmlinge und

Reprsentanten der alten Formen behielten ihren

Panzer bei, so z. B. die Ganoiden, whrend die neuen

Formen unbepanzert waren, so die dnnschuppigeu,
neuen Fische; die alten Wirbelthiere berhaupt be-

hielten ihre Schuppen und Panzer mehr weniger bei,

whrend die neuen, die Vgel und Sugethiere, eine

neue Art von Hautbedeckung annahmen.

Herr Morris legt sich nun dieson Thatsachen

gegenber die Frage vor: warum haben die Thiere

lngere Zeit ohne Benutzende Decke gelebt, dann

einen Vertheidigungspanzer angenommen , denselben

zu aussergewhnlichem Grade entwickelt und schliess-

lich diesen Panzer wieder abgelegt, um zum ursprng-
lichen, ungeschtzten Zustande zurckzukehren V Hier

liegt offenbar eine merkwrdige Reihe von Entwicke-

lungsverndernngeu vor, deren Ursachen aufgesucht

werden mssen.
Herr Morris findet diese Ursachen in der gegen-

seitigen Einwirkung des Angriffes und der Verthei-

digung auf die Thierformen
,

ein Agens bei der

Umgestaltung der Lebewelt, dein bisher noch zu

wenig Beachtung geschenkt worden, obwohl es unter

den vielen einwirkenden Factoren ein sehr hervor-

ragender ist.

Das Bestreben der Nahrnngsthiere, ihren fleisch-

fressenden Feinden zu entrinnen, erzeugte eine grosse

Mannigfaltigkeit von Einrichtungen, Functionen und

Gewohnheiten, deren Ziel ausschliesslich die Ver-

theidigung war. Bei der natrlichen Auslese der

verschiedenartigen Panzer, der Verteidigungswaffen,
der Schnelligkeit und Biegsamkeit der Bewegung,
der Grsse und Strke des Krpers ,

der Klugheit,
der Wachsamkeit u. s. w. hat dasselbe eine wesentliche

Rolle gespielt. Und man findet in der That
, dass

die Natur nach und nach diese verschiedenen Verthei-

digungsmittel zur vollen Entwickelung gebracht hat.

In gleicher Weise wirksam bei der Entwickelung
war das Bemhen der Fleischfresser, die Nahrungs-
thiere zu fangen und zu zerstren. Es untersttzte

nnd leitete die natrliche Auslese der Angriffswaffen,
der Klauen und Zhne, der Strke, Schnelligkeit,

Beweglichkeit, Wachsamkeit, Klugheit und anderer

Eigenschaften der Thierkrper. Und diese beiden

Factoren wirkten gegenseitig auf einander ein. Wenn
ein Nahrungsthier in seiner Structur irgend einen

Vortheil ber seinen fleischfressenden Feind erlangt
hatte, war dieser so lange im Nachtheile, bis er eine

gleichwerthige Aenderung erfahren; und umgekehrt,
wenn der Fleischfresser einen Vortheil errungen hatte,

so war dies ein erhhter Sporn zu einer entsprechen-
den Aenderung des Nahrungsthieres. In beiden

Fllen hat die natrliche Auslese die Formen er-

halten
,
welche am besten den neuen Angriffs- oder

Vertheidigungsbedingungeu angepasst waren.

Hierbei hatte bald die eine, bald die andere

Klasse das Uebergewicht. War einmal zwischen

Angriffs- und Vertheidiguugsmittelu beider Klassen

Gleichgewicht eingetreten, so wurde jedes neue Ver-

theidigungsmittel der Nahrnngsthiere durch natr-

liche Auslese gefrdert, und diese erreichten ein

Uebergewicht in der Entwickelung, bis die Fleisch-

fresser eine entsprechende Entwickelung erreicht

hatten; und umgekehrt beim Auftreten einer neuen

Angriffswaffe.

Einen solchen Vorsprung erreichten die Nahrnngs-

thiere, als sie die Fhigkeit erlangten, einen Haut-

panzer zu secerniren. Da nmlich vorher alle Thiere

nackt gewesen, waren die Raubthieie nur auf das

Fangen von weichen Thieren eingerichtet. In der

That findet man keine gezahnten Thiere whrend
der cambrischen und silurischen Periode. Die ge-

panzerten Formen konnten bei ihren zahnlosen Fein-

den sich sehr schn entwickeln und sie nahmen an Zahl

und Mannigfaltigkeit sehr rasch zu. Da entwickelte

sich langsam eine neue Angriffswaffe in dem Zahne;
die ersten Spuren desselben sind noch schwach und

haben vielleicht gar nicht diese Function gehabt.

Bald aber entwickelten sich aus den Conodonten die

Zhne immer grsser und krftiger, so dass sie

schneiden und zermalmen konnten. Ein Wettstreit

entstand nun zwischen gezahnten und gepanzerten

Fischen, die Panzer wurden dicker und dichter, die

Zhne wurden krftiger.
Die Folge dieses Entwickelungsprocesses war

wiederum ein Gleichgewicht zwischen Angriffs- und

Vertheidigungsmitteln , und der Panzer hatte seine

besondere Bedeutung verloren. Die Vertheidigung

griff, wenn dieser Ausdruck gestattet ist, nun zu

einem neuen Mittel , zur Flucht. Bei der Flucht

hinderte aber der Panzer durch sein Gewicht und

seine Starrheit. Wir sehen daher in den folgenden

geologischen Epochen ,
dass wenigstens die frei be-

weglichen Nahrungsthiere ihren Panzer allmlig

ablegen und dafr Schnelligkeit und Biegsamkeit
der Bewegung zu ihrem Schutze erwerben. So ent-

wickelte sich das Fliegen, das Klettern und das Ein-

bohren, wahrscheinlich zuerst bei den Nahrungs-
thieren

, dann aber auch bei den Rubern
;
und als

auch die Fleischfresser die Fhigkeit des Verfolgens
der Fhigkeit des Fliehens gleich gemacht, entstand

wiederum ein Gleichgewichtszustand, aus dem in

spteren Zeiten sich die Entwickelung des Gehirns

und der geistigen Fhigkeiten erst als Mittel der

Vertheidigung und dann als Angriffsmittel heraus-

bildete; in der Entwickelung des Menschen wurde

schliesslich der Gipfelpunkt der jetzigen Schpfung
erreicht, neben welchem die weichen, die gepanzerten
und die schnell beweglichen Typen weiter existiren.

Wir sehen aus der vorstehenden Skizze, wie durch

Bercksichtigung des einen, in der Natur ganz zwei-

fellos wirksam gewesenen Momentes, des Angriffs

und der Vertheidigung, sich die Entwickelung der
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gepanzerten Thiere aus den nackten, die Entwicke-

lung der Zhne, der Krallen, des Fliegens und Klet-

terns und endlich die Entwickelung geistiger Fhig-
keiten erklren lsst.

Kleinere Mittheilungen.
J. Holetschek: Elemente des neuen Brooks'-

sehen Kometen. (Circular der kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften in Wien Nr. L1X.)

Von dem durch Herrn W. R.Brooks in Fhelps am
27. April entdeckten Kometen lagen bis zum 3. Mai
12 Beobachtungen vor, aus denen vier Positionen zur

Berechnung des nachstehenden, vorlufigen Elementen-

systems gewhlt wurden.

T = 1836 Juni 6,4951 m. Z. Berl.

n Sl = 204 40' 13"

i = 190 47 8

i = 87 20 30

logq = 9,36219

Eine hieraus abgeleitete Ephemeride bis zum 24. Mai
zeigt, dass der Komet dann etwa 6 mal so hell wie am
29. April sein wird.

Paul und Prosper Henry: Ueber eine photo gra-
phische Karte der Plejadengruppe. (Comptes
rendus T. Ol, p. 848.)

Die am 16. November gewonnene Photographic der

Plejadengruppe haben die Herren Henry min aufPapier
durch Stich reproducirt; indem sie eine so hergestellte
Karte der Pariser Akademie berreichten, hoben sie die

Vorzge dieser Karten im Vergleich zu den mit gleich
starken optischen Instrumenten durch die Ocularbetrach-

tung gewonnenen hervor. Von allgemeinerem Interesse
sind unter ihnen folgende Punkte:

Ausser dem durch die Photographie neu entdeckten
Nebel bei dem Sterne Maia, der seitdem auch mit den
vorzglichsten Instrumenten der Sternwarten zu Pulkowa
und Nizza gesehen worden ist, giebt die Photographie
ein scharfes Bild des Merope-Nebels, dessen Aussehen von
verschiedeneu Beobachtern verschieden angegeben wor-
den, dessen Existenz von einigen sogar geleugnet worden
ist; die Gestalt des Merope-Nebels auf der Photographic
hat grosse Aehnlichkeit mit der Zeichnung des Herrn
Common. Ausserdem ist noch ein dritter sehr schwa-
cher Nebel bei der Electra zu erkennen.

Sehr wesentliche Vorzge der photographischen Karte
zeigen sich in den kleinen Begleitern der hellen Sterne,
welche hier in ihrem richtigen Iutensittsverhltnisse
zur Anschauung kommen, whrend bei der Beobachtung
mit dem Auge der helle Stern den schwachen Begleiter
verdunkelt und ganz unsichtbar macht

;
auf der photo-

graphischen Karte sieht man 6 Sterne mit je einem und
2 Sterne mit je zwei neuen Begleitern 12. bis 15. Grsse,
die frher unbekannt waren.

Hie Vergleichung der photographischen Karte mit
der Karte des Herrn Wolf aus dem Jahre 1876 zeigte
den Herren Henry, dass auf der ersteren alle Sterne
der zweiten Karte angegeben sind, mit Ausnahme von
10 kleinen Sternen, die sie aber auch am Himmel nicht
haben auffinden knnen. Im Ganzen sind in der Plejaden-
gruppe durch die directe Beobachtung 625 Sterne auf-

gefunden worden, whrend die Photographie auf einem
kleineren Baume 1421 Sterne abgebildet hat.

Trotz der unverkennbaren Vorzge der Photographie
sind jedoch auch die Herren Henry der Ansicht, dass
neben der empfindlichen Platte des Photographen auch
das Auge des Beobachters nach wie vor arbeiten muss,

und dass sich beide Beobachtuugsmethodcn ergnzen
mssen.

G. Tschermk: Die mikroskopische Beschaffen-
heit der Meteoriten, erlutert durch photo-
graphische Abbildungen. (Stuttgart, E. Schweizei-

bart'sche Verlagshandlung 1885.)

Einem fr Fachmnner bestimmten Referate des
Herrn E. Cohen ber das vorstehend citirte Werk sind
die nachfolgenden Stze entlehnt, welche der Verfasser
als Resultat seiner mikroskopischen Untersuchungen als

besonders charakteristisch fr die meteorischen Silicat-

gemenge zusammenfasst:

1) Glaseiuschlsse sind ausserordentlich zahlreich

vorhanden, besonders im Olivin und Plagioklas, Dampf-
poren selten, Flssigkeitseinscklssc fehlen ganz. Aus
letzterer Thatsache, sowie aus der Abwesenheit wasser-

haltiger Silicate, lsst sieh der Schluss ziehen, dass Was-
ser bei der Bildung der Meteoriten nicht mitgewirkt hat.

2) Eigentliche Zuwachsschichten wurden niemals

beobachtet; dagegen zeigt der Augit sehr hutig schaligen
Aufbau und wiederholte Zwillingsbildung.

3) Durchaus eigenartig ist die Structur der jetzt als

erstarrte Tropfen gedeuteten Chondren; an ihrer Bildung
nehmen alleHauptgemengtheile mitAusnahme des Magnet-
kieses Theil.

4) Die Silicate sind von unzhligen, feinen Sprngen
durchsetzt, besonders in den sogenannten tuffartigen
Choudriten; die Durchklftung macht den Eindruck, als

seien rasche Temperaturnderungen die Ursache,
5) Die Krystalle treten sehr hufig in Bruchstcken

auf, wodurch viele Meteoriten ein tuffartiges Aussehen er-

halten. [Der Herr Referent drckt hierbei seine Zweifel

aus, ob man in Folge dessen mit dem Verfasser solche
Meteoriten als klastisch" bezeichnen knne, d. h. als

entstanden aus den Trmmern prexistirender Gesteins-
massen. Jedenfalls sei das breccienartige Aussehen vieler
Choudriten nicht durch eine wirkliche Trmmerstructur
bedingt, da die Grenzen der scheinbaren Trmmer unter
dem Mikroskop vollstndig verschwinden. Hat die Er-

starrung unter strmischen Bewegungen stattgefunden,
so wrden die Krystalle gleich beim Act der Gesteius-

entstehung zersplittert sein, und es wrden dann t n 11'-

artige, aber nicht klastische Gebilde vorliegen.]

6) Die Imprgnationen von Maskelyuit, Glas, Eisen und
Magnetkies, die Verglasung des Plagioklas und Olivin in

der Nhe dunkler Kluftausfllungen deuten auf eine nach-

trgliche Vernderung der Gesteinsmasse durch Erhitzung.
7) Die makro- und mikroskopischen Eigenschaften

der Kinde (die schlackige Oberflche, innere Gliederung,
Vcrglasungserscheinungen) beweisen eine oberflchliche

Erhitzung der einzelnen Steine.

8) Es giebt kein tellurisches Gestein, welches mit
einem meteoritischen verwechselt werden knnte; die

Gemengtheile sind zwar grsstentheils der Gattung nach
die gleichen, der Art (im Tschermak'schen Sinne) nach
aber verschieden. Dies gilt auch fr das tellurische

Eisen von Ovifak und fr die dasselbe begleitenden
eukrithnlichen Aggregate [welche eine Zeit lang fr
meteoritisch gehalten waren].

P. de Heen : Bestimmung der Schwankungen
der inneren Reibungscoef fi ci en t en der
Flssigkeiten mit der Temperatur. Theo-
retische Betrachtungen aus der Beob-
achtung dieser Werthc. (Bulletin de l'Academie

roy. belgique, Ser. III, Tome XI, 1886, ]). 29.)

Die Bestimmung des inneren Beibungseoefficieuteu
dar Gase, besonders die Aenderung dieses Wertb.es mit
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der Temperatur, ist von solcher theoretischen Bedeutung,
dass zahlreiche Versuche augestellt worden sind, um die

experimentellen Ergebnisse mit den Resultaten der Rech-

nung iu Uebereiustimmung zu bringen. Es stellte sich

dabei heraus, dass eine solche Uebereinstiinrauiig nicht

vorhanden sei, und man hat in Folge dessen eine ganze
Reihe von Annahmen gemacht, um die Abweichungen
zu erklren. Herr de lleeu suchte einen experimen-
tellen Beitrag zu dieser Frage zu liefern

,
indem er fr

eine Reihe von Flssigkeiten den EiuHuss, den die

Temperatur auf den iuneren Reibungscoefficienten ganz
allein fr sich ausbt, bestimmte.

Zu diesem Zwecke verband er zwei gleiche Gefsse
durch ein Capillarrohr und Hess unter dem geringen,
stets constanten Ueberdrucke von etwa 0,4 Atmosphre
die verschiedenen Versuchsflssigkeiten aus dem einen

Behlter iu den anderen fliessen; er bestimmte die Zeit

des Ausfliessens bei verschiedenen Temperaturen, welche

in <l<r Weise hergestellt wurden, dass der ganze Appa-
rat sich in einem Oelbade befand, dessen Wrme genau
regulirt wurde. Zu den Versuchen wurden 11 ver-

schiedene organische Flssigkeiten benutzt; die gefunde-
nen Zahlenwerthe sind in einer Tabelle zusammengestellt
und aus dieser zunchst der Reibungscoefficient der ein-

zelnen Flssigkeiten fr die verschiedeneu Temperaturen
und die Aenderungen dieses Coefficieuten fr eine Tem-

peraturschwankung von 20 C. berechnet.

Eine Zusammenstellung dieser Ergebnisse lsst zu-

nchst die theoretisch wichtige Thatsache erkennen, dass

fr die verschiedenen Flssigkeiten bei ein und der-

selben Temperatur die Aenderung des Reibungscoef-
ficienten mit der Temperatur (das Verhltniss dF/dn)
ausschliesslich von der Grsse dieses Reibungscoeffi-
cienten (F) abhngt. Wie verhlt es sich aber bei ver-

schiedenen Temperaturen ? Wenn dieselben einen Eiulluss

ausben, dann msste mau annehmen, dass bei hheren
Temperaturen auch der Reibungscoefficient grsser sein

werde
;
wenn man nun zwei verschiedene Flssigkeiten

bei solchen Temperaturen mit einander vergleicht, dass

ihre Reibungscoefficienten gleich sind, dann msste der

niedrigeren Temperatur der grssere Werth dF/dn ent-

sprechen.
Diese Voraussicht besttigte sich in den Versuchs-

resultaten, und die weitere rechnerische Verwerthuug
derselben fhrte schliesslich zu dem Ergebniss, dass der

Eiulluss der Temperatur auf den Reibungscoefficienten
selbst eine Function dieses Coefficieuten ist, ein Ver-

hltniss, das sich leicht erklrt, wenn man annimmt,
dass die Geschwindigkeit der Wrmebewegungen, welche

einen Einfluss auf den Reibungscoefficienten ausben,
abhngt vou der grsseren oder geringeren Leichtigkeit,
mit welcher diese Molecle sich bewegen. Unter diesen

AVrmebedingungen sind aber nicht diejenigen zu ver-

stehen
,

welche innerhalb der Molecle selbst statt-

finden,, denn diese sind ohne Einfluss auf die innere

Reibung.

Conrad Laar: Ueber Tau tomer ie. (Berichte der deut-

schen chemischen Gesellschaft, Bd. XIX, p. 730.)

Es ist neuerdings mehrfach beobachtet worden, dass

Substanzen, denen man auf Grund ihres gesammten che-

mischen Charakters eine bestimmte Constitution zu-

Bchreiben muss, sich zuweilen so verhalten, als ob die

Atome in ihnen eine andere Lagerung angenommen ht-
ten. Ein Beispiel dieser Art bildet der Acetessigther,
CII3 CO C1I 2 C<U',1I5 , welcher unzweifelhaft die

Gruppe C C enthlt, der aber bei gewissen Um-
II II

HH

Setzungen so reagirt, als htten das iu der Formel mit

Sternen bezeichnete Sauerstoff- und Wasserstoffatom eine

Aenderung ihrer Lage erlitten, so dass nun diese Gruppe
die Formel: C C angenommen htte.

I I

H II
* *

Whrend man das Uebergehcn in diese neuen Formen,
welche v. Baeyer Pseudoformen" genannt hat, als eine

eigentmliche Umlagerung der Krper in isomere Sub-

stanzen betrachten kann, ist Herr Laar der Ansicht,

dass die Molecle ihre Pseudoformen nicht nur vorber-

gehend annehmen, sondern dass manche Krper wirklich

gleichzeitig beide Constitutionen besitzen
;

oder besser

gesagt, dass ihre Atome sieh in einer Bewegimg befinden,

welche veranlasst, dass sich die Constitution in jedem
Moment ndert und aus der einen in die andere ber-

geht. Um bei dem Beispiele des Acetessigthers zu

bleiben, wrden die Wasserstoff- und Sauerstoffatome der

betheiligten Gruppe: C C fortdauernd zwischen die-

II II

HH
ser Stellung und der Lage: C C schwanken.

I I

H H
Diese Auflassung, welche im Jahre 1872 von Kekule
fr einen speciellen Fall (die Stellung der Kohlenstoff-

und Wasserstoffatome des Benzols) dargelegt worden ist,

wird von Herrn Laar in einer ziemlich ausfhrlichen

Abhandlung eingehend entwickelt. Die beiden Formen
einer Verbindung, welche, wie der Acetessigther, einen

Doppelcharakter besitzt, werden als tautomere" bezeich-

net. Zahlreiche Einzelfalle werden besprochen. Zuweilen

fehlt es an der wuschenswertheu Klarheit und Verstnd-

lichkeit; was Verfasser auf Seite 733 ber Dyaden,
Triaden, Perissaden, Artiaden, Pentaden,
Heptaden sagt, ist dem Referenten unverstndlich ge-
blieben. Wesentlich neue Gedanken bringt der Autor
nicht

,
aber er behandelt die Frage der Pseudoformen

in systematischer Weise, und jedenfalls hat er

das Verdienst, einige gut klingende Namen, wie Pseudo-

merie, Tautomerie geschaffen zu habeu, welche erlauben,
die betreffenden Erscheinungen, die bisher nicht kurz

bezeichnet werden konnten, durch ein einziges Wort
auszudrcken. Victor Meyer.

A. Faniintzin und D. S. Przybytek: Aschenanalysen
des Pollens von Pinus sylvestris. (Bulletin

de l'Academie imp. A. sc. de St. Petersbourg ,
T. XXX,

p. 358.)

Nachdem Saussure die Bedeutung der Mineral-

bestandtheile fr die Pflanzen nachgewiesen ,
ist eine

grosse Anzahl von Aschenaualysen gemacht worden,
welche jngst von Herrn E. Wolff in einem besonderen

Werke systematisch geordnet und umgerechnet sind. Es

hat sich dabei unter anderem herausgestellt, dass die

Asche je nach dem Organ der Pflanze verschieden sei,

und dass sie am wenigsten in den Samen der Pflanzen

in ihrer Zusammensetzung variire. Iu der Vermuthung,
dass wahrscheinlich auch die Asche der Blumen, wenig-
stens ihrer wichtigsten Theile, der Antheren und des

Pistills, ebenso constant sein werde wie die der Samen und

Fruchttheile, unternahmen die Verfasser Aschenaualysen
des Pollens von Pinus sylvestris.

Als Hauptbestaudtheile der reinen Asche wurden

Phosphorsure (28,56 Proc.) und Alkalien (38,57 Proc.)

gefunden; Kali war in viel grsserer Menge als Natron,
von den Erdmetallen Magnesium iu grsserer Menge als

Calcium enthalten
;
ausserdem wurde iu der Asche eine

bedeutende Quantitt Schwefelsure
,

wie auch Eisen-
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aluminium und Manganoxyd nachgewiesen, Chlor war

in ihr sehr wenig enthalten.

Zum Schluss der Abhandlung machen die Verfasser

auf die Mglichkeit einer Correlation zwischen der Be-

stndigkeit der Ascheuzusammensetzung und der Formen

gewisser Pflanzentheile aufmerksam, Blthen, Frchte
und Samen sind schon lngst von den Systematikern
und Morphologen als am meisten typische Pflanzen-

orgaue erkannt worden
;
oben wurde schon auf die Be-

stndigkeit der Aschenzusammensetzung der Samen hin-

gewiesen. Dagegen werden die Bltter als leicht in

ihrer Form variirende Organe betrachtet; vernderlich

und von der Bodenbeschaffenheit abhngig hat sich die

Asche der Bltter erwiesen. Es wre demnach wohl
der Mhe werth , vergleichende Culturen einer Pflanzen-

speeies in verschiedeneu und ihrer Zusammensetzung
nach bekauuten Bden anzustellen; es wre vielleicht

mglich, auf diesem Wege die Abhngigkeit der Fo:m
der Bltter von der Bodenzusammensetzung oder richtiger

von den ia die Bltter gelaugenden Mineralsalzen auf-

zuklren.

V. A. Horsley und E. A. Schfer: Ueber Muskel-

zusammenziehungen durch Reizung der
motorischen Bahnen. (Proceedings of the Royal

Society, Vol. XXXIX, Nr. 241, p. 404.)

Nachdem in der neuesten Zeit festgestellt worden,
dass man von bestimmten Punkten der Hirnoberflche

aus die Muskeln des Krpers zur Zusammenziehung brin-

gen kann, weiss man, dass die Bahn motorischer Nerven
sich bis zu diesen Punkten erstrecke. Auf dieser Bahn
lassen sich nun vier Abschnitte unterscheiden: 1) ihr

Anfang in den Nervenzellen der Hirnrinde; 2) die Ver-

bindungen dieser Zellen mit tiefer im Gehirn gelegeneu
Centren durch Nervenfasern im Stabkranz"

; 3) die Fort-

setzung dieser Bahnen durch das verlngerte Mark und

Rckenmark; 4) die peripherischen Bewegungsnerven,
welche vom Centralorgan zu dem Muskel gehen. Die

Herren Horsley und Schfer studirten nun die Be-

wegungen von Muskeln
,
welche ihre Coutractionen auf

einer mit gleichmssiger Geschwindigkeit sich drehenden

Trommel graphisch aufzeichneten ,
wenn nach einander

diese verschiedenen Abschnitte der Nervenbahn gereizt
wurden. Zuweilen traten zwischen den Experimenten
spontane Coutractionen auf, welche ebenso wie die

epileptischen Zusammenziehungen, die in Folge lngerer
Reizung des Hirns auftraten, ihre Curven zeichneten,
welche dann mit den experimentell erzeugten verglichen
werden konnten.

Die Resultate dieser Versuche waren, dass, wenn die

Reizungen der einzelnen Abschnitte sich langsam folgten,
etwa bis zu 10 oder 12 Einzelreizen in der Secunde, die

Muskeln in gleichem Rhythmus durch Zusammenziehung
antworteten; bei schnelleren Reizungen der Hirnrinde,
des Stabkranzes und des Rckenmarks hingegen nder-

ten die Muskeln ihren Rhythmus nicht mehr, sondern

contrahirten sich, unabhngig von der Anzahl der Reizun-

gen, etwa 10 mal in der Secunde. Die Curven
,
welche

erhalten wurden bei wiederholter Reizung der Hirnrinde,
des Stabkranzes, nach Entfernung der Rinde, und des

Rckenmarkes, nach Abtrennung desselben vom Gehirn,
waren einander hnlich; sie zeigten kleine Schwankungen,
die sich im Verhltniss von 10 pro Secunde etwa folgten,

gleichgltig, welches die Aufeinanderfolge der Reize war,
wenn sie nicht unter 10 pro Secunde hinabgingen. Genau
hnliche Curven wurden erhalten bei spontanen, will-

krlichen Bewegungen; auch in den klonischen Krmpfen
der epileptischen Anflle sah man auf den grsseren'
Curven kleine Undulaonen, die sich im Rhythmus von 10

in der Secunde folgten ;
in manchen Fllen hatten die

klonischen Krmpfe selbst diesen Rhythmus.
Aus all diesen Beobachtungen folgt, dass das nor-

male Verhltniss der Entladungen der motorischen Nerven-

zellen etwa 10 in der Secuude betrgt. Durch andere

Methoden hatten frhere Beobachter Aehuliches gefunden.

E. Bachmann: Botanisch-chemischeUntersuchun-

gen ber Pilzfarbstoffe. (Berichte der deutschen

bot. Gesellsch. Bd. IV, 1886, S. 68.)

Herr Bach mann hat durch seine Untersuchungen
die Frage zu beantworten gesucht, in welchem Theile
der Pilzzelle die frbende Substanz ihren Sitz hat und
woran sie mikrochemisch zu erkennen ist, ferner ob
die Klasse der Pilze, gleich anderen Abtheilungen des
Pflanzenreichs

,
Farbstoffe von allgemeiner Verbreitung

besitzt, ob sie vielleicht sogar das eine oder andere Pig-
ment mit den chlorophyllfhrenden Pflanzen gemein hat.

Abgesehen von dem bereits von Herrn de Bary
hervorgehobenen Vorkommen der Pigmente als Iuhalts-

bestandtheil und als Einlagerung in die Membranen kann
die Frbung auch von Excreten herrhren, welche nicht

in, sondern auf der Zellhaut zur Ablagerung gekommen
sind. Bei Paxillus atrotomentosus Batsch. besteht der den
Membranen der Hyphenbschel, die den sammetartigen
Ueberzug des Stieles bilden

, aufgelagerte krystallisirte
Farbstoff nach den Untersuchungen des Herrn Thrner
aus einem Dioxychinon, der von Agaricus armillatus

Fries, welcher die zinnoberrothe Farbe des Ringes hervor-

ruft, aus einem Anthraeeuderivat. Die Auflagerung von
Farbstoffen ist bei den Flechten brigens schon lngst
bekannt.

Als Inhaltsbestandtheil tritt der Pilzfarbstoff ausser
bei den von Herrn de Bary angefhrten Pilzen (Ure-

dineen, Tremellineen, Stereum , Sphaerobolus, Pilobolus,
Peziza etc.) auch bei den Polyporeen und Agaricineen
auf. Das Pigment ist in solchen Fllen keineswegs immer
an Fette oder fettartige Substanzen gebunden. Man
erkennt dies daraus, dass es sich oftmals mit Wasser
ausziehen lsst.

Sehr bemerkenswerth ist die grosse Anzahl von Farb-

stoffen, worin die Pilze sogar den Blthenpflanzen ber-

legen zu sein seheinen. In mehr als 30 chemisch und

spectroskopisch untersuchten Species konnte Herr Bach-
mann 7 rothe , 2 violette und mindestens 5 gelbe Pig-
mente nachweisen. Dazu kommen noch die von anderen
Forschern gefundenen Farbstoffe. Viele Pilze besitzen

speeifische Farbstoffe, manche Pigmente aber treten in

mehreren Species ein und derselben Gattung oder auch
in zwei verschiedenen Gattungen auf.

Die bisher untersuchten rothen uud violetten Pilz-

farbstoffe unterscheiden sich smmtlich von den ent-

sprechenden Bltheupigmenten. Dagegen zeigt der gelbe
Farbstoff der Uredineen, der Becher mancher Pezizen
und der Kpfchen von Baeomyces roseus Pers. in allen

Eigenschaften vllige Uebereinstimmung mit dem so-

genannten Anthoxanthin oder den Blthenlipochromen,
und mglicher Weise besitzen wir in dem Pigment der

gelben Georginenblthen ,
dem sogenannten Anthochlor,

mit dem nach Herrn Hansen das Aethalioflaviu, der

gelbe Farbstoff von Aethalium septicum [des die Loh-
blthe" bildenden Schleimpilzes], grosse Aehnlichkeit hat,
noch ein zweites, den Samen- und Sporenpflanzen gemein-
sames Pigment.

Die Zahl der Farben wird bei den Pilzen in gleicher
Weise wie bei den Blthen dadurch vermehrt, dass sich

mehrere Farbstoffe in einem Pilze combiniren knnen,
sowie auch dadurch

,
dass ein und derselbe Farbstoff in

verschiedener Concentration auftritt. Auf letztere Weise
kann es z. B. geschehen, dass durch denselben Farbstoff

einmal eine gelbe, das andere Mal eine scharlachrothe

Frbung erzeugt wird. F. M.

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung
von Julius Springer in Berlin.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunsehweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohu in Braunaohweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Otto Boeddicker: Ueber die Aenderungen
der Wrmestrahlung des Mondes wh-
rend der totalen Mondfinsterniss am
4. October 18 84. (The Scientific Transactions

of the Royal Dublin Society. Ser. 2, Vol. III, 1885, p. 321.)

Die seltene Gelegenheit, eine totale Mondfinsterniss

unter so gnstigen Verhltnissen zu beobachten, dass

es mglich ist, die feinen Messungen der vom Monde

ausstrahlenden Wrme auszufhren, wird es recht-

fertigen, dass beim Erscheinen einer ausfhrlichen

Arbeit ber die letzte, zu derartigen Beobachtungen
verwerthete Finstevniss auf dieselbe noch nachtrglich

eingegangen wird.

Wie der Earl of Rosse, auf dessen Privat-

Observatorium zu Bird Castle die Beobachtungen ge-

macht sind, in einer die Mittheilung des Herrn

Boeddicker begleitenden Note erwhnt, hatte er

bereits 1869 sich durch eine Reihe von Messungen
die Ueberzeugung verschafft, dass es mittelst der

Termosule nicht nur mglich ist, die strahlende

Wrme desMondes wahrzunehmen, sondern auch mit

ziemlicher Genauigkeit ihre Grsse zu bestimmen.

Durch eine 1870 publicirte Reihe von Messungen
hatte er hierauf nachgewiesen, dass zwar wegen der

bedeutenden Aenderung der Wrme des Mondes mit

seiner Phase die gemessene Mondwrme von der

Sonne, und nicht aus dem Inneren des Mondes stam-

men msse; aber da die vom Monde zum Apparate ge-

langenden Strahlen in viel geringerem Procentsatze

durch eine Glasplatte hindurchgingen, als die direct

von der Sonne kommende Wrme, musste man an-

nehmen, dass ein grosser Theil der Wrme erst vom
Monde absorbirt und dann wieder ausgestrahlt werde,

und dass sie nicht sofort reflectirt oder zerstreut werde.

Es war daher von Interesse, nicht bloss eine sorg-

fltigere und ausgedehntere Reihe von Messungen
und eine sorgfltigere Reduction der Resultate vorzu-

nehmen, sondern man musste auch den Versuch

machen, weitere Aufschlsse beizubringen ber den

Gang der Erwrmung und der Abkhlung der Mond-

oberflche bei wechselnder Menge der auffallenden

Sonnenstrahlen. Die betreffende Untersuchung wurde

1873 verffentlicht, aber anstatt, wie man erwarten

musste, eine hhere Temperatur nach dem Vollmonde zu

ergeben als in einem entsprechenden Abstnde von der

Opposition vor demselben, schien grade das Umge-
kehrte der Fall zu sein, vielleicht in Folge eines

Unterschiedes in der durchschnittlichen physikalischen

Beschaffenheit der beiden vor und nach der Opposi-
tion sichtbaren Theile der Oberflche des Mondes.

Es blieb daher nur brig, die Gelegenheit der Mond-

finsternisse fr die Messung der Wrme bei wech-

selnder Beleuchtung zu benutzen, da hier die Aende-

rungen so viel schneller erfolgen als bei den Phasen-

uderungen, und man wohl annehmen durfte, dass

hierbei die Oberflche des Mondes ziemlich unver-

ndert bleibt.

Die erste Gelegenheit, solche Messungen unter

gnstigen atmosphrischen Bedingungen auszufhren

war die Mondfinsterniss am 4. October 1884, welche

bei Abwesenheit des Earl of Rosse von Herrn

Boeddicker allein ausgefhrt worden ist. Die

Beobachtungen wurden mit denselben Apparaten uud

im Wesentlichen nach derselben Methode angestellt,

wie die frheren Messungen der Mondwrme; sie

worden mglichst ohne Unterbrechung von 21 h
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27 in Steinzeit, oder 11 Minuten vor dem ersten

Contact mit dem Erdschatten, bis lh 55m Stern-

zeit, oder 45 Minuten nach dem letzten Contact mit

dem Halbschatten, fortgesetzt. Die Beobachtungen
waren bis 21h Hm nicht sicher wegen massig
dichter Wolkenhllen; spter bei klarem Himmel
traten nur noch vier kleine Strungen der Beobachtung

ein, welche angefhrt werden. Die Totalitt der

Finsterniss dauerte von 21h 40 m bis 23 h 13 m;
die letzte Berhrung mit dem Schatten erfolgte um
Oh 12m; die letzte mit dem Halbschatten um lh

12 m. Wiederholt berzeugte man sich davon, dass

auf den die Mondstrahlen empfangenden Linsen keine

Feuchtigkeit sich niedergeschlagen habe. Die Werthe,

welche gefunden wurden, sind in einer Tabelle genau
berechnet und graphisch in einer Curve dargestellt.

Herr Boeddicker hat ferner durch eine ganze
Reihe von Beobachtungen, die in einer zweiten

Tabelle zusammengestellt sind, die Ablenkung des

Galvanometers der Thermosule bestimmt, die durch

die Strahlung des Vollmondes veranlasst wird, und

fr dieselbe im Mittel den Werth 358, G Scalentheile

erhalten.

Unter Bezugnahme auf diesen Werth der Wrine
des Vollmonds fasst Herr Boeddicker die Resultate

seiner Beobachtung whrend der Finsterniss in fol-

gende Stze zusammen :

Nach dem letzten Contact mit dem Halbschatten

(wenn also die Mondoberflche wieder ganz frei den

Sonnenstrahlen exponirt ist) betrgt die Wrmewir-

kung nur 85,3 Procent des Werthes, den sie ohne

Finsterniss haben wrde; und 38 Minuten nach dem
letzten Contact mit dem Halbschatten ist sie noch

nur 86,8 Proeent von dem Werthe des Vollmondes.

Die Abnahme derWrme vor der totalen

Phase in der gleichen Zeit erfolgt viel schneller als

die Zunahme derselben nach der Totalitt. Von der

Zeit vor dem ersten Contact mit dem Halbschatten

bis 54 Minuten vor dem Beginn der Totalitt betrug
die Abnahme der Wrme 346,6 Scalentheile des

Galvanometers und in derselben Periode nach der

Totalitt betrug die Zunahme der Wrme nur

302,4 Einheiten.

Das Minimum der Wrmewirkung tritt ent-

schieden spter ein als das Minimum der Erleuch-

tung, von der man annehmen kann, dass sie mit der

Mitte der Finsterniss zusammenfllt. Dies ergiebt

sich daraus, dass die vor der Totalitt beobachteten

Werthe grsser sind als die in gleicher Zeit nach der-

selben verzeichneten.

Eine Erklrung fr die Thatsache, dass die Wrme-
wirkung von 359 Scalentheilen vor der Totalitt bis

auf 4 whrend der Totalitt fiel, und dass 3S Minuten

nach dem Ende der Finsterniss noch 48 Scalentheile

(13 Proc.) fehlten, ist schwierig und muss von

weiteren Beobachtungen erwartet werden; ans der

Beschaffenheit des Apparates und aus der Methode

lsst sich dieselbe nicht erklren. Ebenso muss die

Erscheinung, dass die Mondwrme in einem anderen

Procentverhltiiiss durch Glas hindurchgeht als die

Sonnenwrme, durch weitere Untersuchungen aufge-
klrt werden.

A. Kossel: Weitere Beitrge zur Chemie
des Zellkerns. (Zeitschrift fr physiologische Clie-

raie, Bd. X, 1886, S. 248.)

Die in neuester Zeit mit immer grsserer Ent-

schiedenheit hervortretende morphologische Bedeu-

tung des Zellkerns verleiht den Bemhungen , auch

auf seinen Chemismus einiges Licht zu werfen
,
ein

erhhtes Interesse
,
und selbst die allerersten Spuren

eines Einblickes in die chemischen Vorgnge des-

selben verdienen in weiteren Kreisen bekannt zu

werden.

Vor lngerer Zeit war von Mi es eher im Dotter

des Hhnereies eine Substanz entdeckt, welche von

ihm als Nuclei'n" bezeichnet wurde. Da nun das

Nuclei'n auch den charakteristischen Bestaudtheil der

Zellkerne ausmacht
,

so schien hierdurch die Frage
der Embryologie, ob die bekannten Formeleniente

des Dotters als Zellkerne zu betrachten seien, welche

als fertige morphologische Bestandtheile aus dem

Nahrungsdotter in den sich entwickelnden Embryo
hineinwandern

, bejahend beantwortet. Selbst wenn

man nicht annehmen wollte, dass die Zellkerne mor-

phologisch prformirt im Nahrnngsdotter vorhanden

seien, musste man doch wenigstens annehmen, dass

eine fertige Kernmasse im Nahrungsdotter daliege,

welche in den Leib des Hhnchens aufgenommen und

hier geformt wird.

Wenn diese Auffassung berechtigt wre, dann

miisste das Nuclei'n des Dotters mit dem des Zellkerns

identisch sein und gleiche Spaltungsproducte geben.
Mehrfache Versuche des Herrn Kossel fhrten jedoch
zu dem Resultat, dass die beiden Nuclei'ne in che-

mischer Beziehung nicht mit einander berein-

stimmen. Bei Zersetzung des Dotternuclei'ns erhielt

er nmlich keine der stickstoffreichen Basen: Guanin,

Hypoxanthin und Xanthin, welche aus dem Kern-

nuclei'n bei der Zersetzung stets entstehen. Da somit

dem Nuclein des Dotters jene Atomcomplexe fehlen,

welche fr das echte Kernnuclei'n charakteristisch

sind, so muss mau annehmen, dass jene stickstoff-

reichen Atomgruppen sich erst bilden und anfgen in

dem Maasse , als die Zellkerne sich bilden. Der fol-

gende Versuch zeigt, dass dies in der That der

Fall ist.

Ebenso wenig, wie aus dem isolirten Dotternuclei'n,

gelang es, aus dem gesammten Dotter des unbebrteten

Hhnereies die genannten stickstoffreichen Basen zu

erhalten. Es wurde nun eine Anzahl Hhnereier

durch 1 5 tgige Bebrtung zur Entwickelung gebracht
und aus sieben derselben die Embryonen heraus-

genommen und in bekannter Weise auf die Basen

untersucht; hierbei fanden sich 0,28 Proc. Guanin

und 0,66 Proc. Hypoxanthin der Trockensubstanz.

Es ist ferner durch eine unter Herrn Kossel's Lei-

tung ausgefhrte Untersuchung des Herrn Tichoini-

roff nachgewiesen worden, dass in den Eiern des

Seidenspinners (Bonibyx mori) whrend der Bebrtung



No. 23. Natu ['wissen schaff Hohe Rundschau. 195

die Menge des Guanins, Ilypoxanthins u. s. w. be-

trchtlich zunimmt. Beide Thatsaohen mssen mit

der Entstehung der Zellkerne in Zusammenhang ge-
bracht werden.

Die Eigentmlichkeiten der Nuclei'ne rechtfertigen
es nach Herrn Kossei, dass man sie im chemischen

System als eine Gruppe zusammenstellt, aber inner-

halb dieser Gruppe sind zwei chemisch und physio-

logisch verschiedene Abtheilungen zu unterscheiden :

das Nuclein des Zellkerns, welches die stickstoff-

reichen Iiasen enthlt, und das Nuelei'u des Eidotters

und ganz ebenso das Nuclein eines anderen Nahrungs-
mittels, der Milch, welche beide als zusammen

gehrig betrachtet werden mssen
,
denen jene Basen

fehlen.

Herr Kossel beschreibt ferner in der Abhand-

lung sehr ausfhrlich eine neue stickstoffreiche Base,
die er in den Bauchspeicheldrsen entdeckt und da-

her mit dem Namen Adenin" belegt hat. Diese

Base hat er spter auch als ein Spaltungsprodukt des

Kernnucleins erkannt, und es wird daher von Inter-

esse sein, das Verhltniss des Adenin zu den anderen

stickstoffreicheu Basen kennen zu lernen. Aus der

eingehenden Schilderung der Darstellung, Zusammen-

setzung, Verbindungen und Bildungsweisen des Ade-
nins giebt nachstehende kleine Zusammenstellung das

vou allgemeinerem Gesichtspunkte Wesentlichste

wieder:

Adenin = C
;,H 4

N
4 .XH Guanin = C5H,N4O.NH

Hypoxanthin = C5H 4 N4 .
: Xanthin = C5 H4 N 4

. 0.

Hieraus geht nmlich hervor, dass in beiden Fllen
die stickstoffreichereu Krper in die stickstoffrmeren

in der Weise bergeTien, dass eine NH-Gruppe durch

ersetzt wird. Es zeigt ferner die Formel des Ade-

nin, C
:,
H 5 N , dass dasselbe mit den Cyanverbindungen

in Zusammenhang steht, da es dieselbe procentische

Zusammensetzung besitzt wie die Blausure (CNH).
Dieser Zusammenhang zeigt sich aber auch noch

darin, dass das Adeniu leicht in Blausure bergeht;
erhitzt man Adenin mit Kalihydrat auf 200, so

bildet sich eine reichliche Menge Cyaukaliuin ,
wh-

rend eine grosse Zahl stickstoffhaltiger Verbindungen
bei gleicher Behandlung nur geringe Spuren oder

keine Blausure giebt.

Herr Kossel schliesst seine Abhandlung mit nach-

stehenden Stzen :

Die Erforschung der quantitativen Verhltnisse

der vier stickstoffreichen Basen
, der Abhngigkeit

ihrer Menge von den physiologischen Zustnden der

Zelle, verspricht wichtige Aufschlsse ber die ele-

mentaren physiologisch -chemischen Vorgnge. Es

zeigt sich in diesen Krpern eine eigentmliche Zu-

sammenlegung von C, H und N, wie wir sie in den

Eiweisskrpern nicht kennen. Die Umwandlung von

Adenin und Guanin in Hypoxanthin und Xanthin

unter Abspaltung von Nil und Eintritt von geht
auch in den Geweben, vielleicht in jedem Zellkerne

vor sich. Diese Umwandlung ist auch wegen der

Frage nach der Wanderung der Amidgruppe vom Ei-

weiss zum Harnstoff sehr beaehtenswerth.

Die Existenz von Cyanverbindungen im Tbicr-

krper ist mehrfach nach theoretischen Erwgungen
vermuthet worden. Durch die Auffindung des Ade-

nins, eines Polymeren der Blausure, gewinnen diese

Vermuthungen eine thatschliche Grundlage, zugleich
ist der Zellkern als Sitz dieser Cyanverbindungen
erkannt."

John Ball: Beitrge zur Flora der peruani-
schen Anden, nebst Bemerkungen ber
Geschichte und Ursprung der Anden-
flora. (Journal <>t Ihc Linnean Society. Botany, Vol.

XXII, Hr. 141, 1885.)

Herr Ball machte im April 1882 eine kurze

Excursion in die peruanischen Anden in der Nabe
von Lima und sammelte dort eine grosse Anzahl von

Pflanzen der mittleren und hheren Region, wovon
ein grosser Theil noch unbeschrieben war. Der Auf-

zhlung der Arten in obigem Aufsatze geht eine

Einleitung voran, in der der Verfasser seine Beob-

achtungen zusammenfasst und zu sehr interessanten

Schlssen ber den Ursprung -der Andenflora gelangt.
Die Errterung bezieht sich auf den westlichen

Abhang der usseren Reihe der peruanischen Anden.

Die klimatischen Bedingungen des stlichen Montaiia"-

Gebietes sind sehr von denen des ersteren abweichend

und durch reichlichen Regenfall unterschieden.

Die Grenze der alpinen Vegetation ist, wenig-
stens soweit dieser Theil von Peru in Betracht kommt,
von den frheren Autoren viel zu niedrig angegeben
worden. Grisebach setzt sie in Ecuador und Co-

lumbia auf Grund von Humboldt's Forschungen
auf 10872 Fuss, in Peru und Bolivia nach Tschudi
und anderen Reisenden auf 11508 Fuss. In Chicla

(12 220') gehrten aber alle hervorragenden Typen
der Vegetation der gemssigten, und nicht der alpinen

Zone an. Herr Ball setzt daher deren untere Grenze

auf der westlichen Seite der peruanischen Anden

zwischen 12 500 und 13 000 Fuss. Diese grosse Aus-

dehnung der mittleren Zone ist eine Folge der eigen-

tmlichen klimatischen Verhltnisse.

Es ergeben sich hiernach drei Zonen fr das in

Betracht kommende Gebiet: 1) Eine subtropische,

trockene Zone, von der Kste bis zur Hhe von 8000

Fuss. 2) Eine gemssigte Zone bis zu 12 500 oder

13 000 Fuss. 3) Eine alpine Zone, welche sich auf-

wrts bis zum Kamme des Gebirgszuges erstreckt.

Die hchsten Spitzen desselben erreichen sicher

17 000 Fuss, doch ist es fraglich, ob bestndiger

Schnee auf diesen Gipfeln liegt.

Indem wir es uns versagen, die Bestandtheile der

Flora hier nher zu schildern ,
wollen wir doch her-

vorheben, dass die Compositen den vierten Theil der

smmtlichen Arten, in der alpinen Zone sogar den

dritten Theil derselben bilden. Eine Unterabtheilung

der Compositen, die Mutisiaceen, stellen das charakte-

ristischste Element der Andenflora dar. Diese Gruppe
erreicht in Sdamerika, besonders in den chilenischen

Anden, ihre hchste Entwickelung, indem von 57 be-

kannten Gattungen, welche etwa 420 Arten enthalten,
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42 Gattungen mit 350 Arten auf Sdamerika be-

schrnkt sind. Das sonderbarste Glied des Pflanzen-

wuchses in der oberen Region des von Ball durch-

forschten Andengebietes ist eine Cactusart, welche

grosse, niedrige, kissenartige Massen darstellt, die

mehrere Fuss, ja zuweilen mehrere Yards im Durch-

messer halten und vollstndig mit laugen, glnzen-
den weissen Seidenhaaren bedeckt sind. In einiger

Entfernung macht diese Fflauze den Eindruck von

Schneehufcheu.

Im Vergleich mit der Flora des mexicanischen

Hochlandes mag zwar die Andenflora verhltniss-

mssig arm sein, doch drfte sie nach Herrn Ball

den Vergleich mit anderen Gebirgsgegenden wohl

aushalten. Denn mau muss bercksichtigen, dass das

weite Gebiet erst wenig durchforscht ist, und der

Umstand, dass Herr Ball bei seinem flchtigen Be-

suche unter 210 einheimischen Pflanzen 17 unbe-

beschriebene Arten fand, zeigt an, dass noch sehr

viel dort zu finden sein drfte.

Nach Ausschluss der Farne und der von dem
Menschen eingefhrten Arten bleiben von den ge-

sammelten Pflanzen noch 206 Arten brig, welche

sich auf 49 Familien vertheilen. Von diesen sind

fnf Familien vorherrschend Bewohner der tropischen
Zonen der Alten und Neuen Welt. Es sind dies die

Passifloreen, Bignoniaceen, Nyctagineen, Phytolacca-
ceen und Cominelinaceen, welche jede mit einer einzigen
Art und nicht oberhalb der Hhe von 10 000 Fuss

auftritt. Die Ilydrophyllaoeen (eine Art) und die

Polemoniaceen (zwei Arten) sind Familien, deren ur-

sprngliche Heimath in den nordwestlichen Theil des

amerikanischen Continents zu liegen kommt und

welche in Sdamerika nur sparsam vertreten sind.

Die Loasaceeu allein (vier Arten) bilden eine Gruppe,
welche speciell an diu genannt werden kann. Stellen

wir die Datiseeen (eine Art?) bei Seite, so bleiben

noch 40 Familien, die ber die ganze Welt ver-

breitet sind, ihnen gehren 193 Arten an.

Bei der Betrachtung der Familien finden wir also

nur wenige Auzeichen einer speciellen Andenflora

vor. Das Gleiche gilt fr die Unterfamilien und die

Tribus. Wenn wir zu den Gattungen herabsteigen,
tritt der wahre Charakter der Flora schon schrfer

hervor.

63 Gattungen von 122 sind Kosmopoliten.
Sie enthalten 127 Arten, also immerhin noch % der

ganzen Zahl (206). Eine kleine Zahl von Gattungen

(sieben), welche Herr Ball amphigaeische nennt,

erstrecken sich ber die Alte Welt, haben aber nur

eine beschrnkte Verbreitung und erreichen Europa
nicht. Drei Gattungen (Halenia, Castilleja, Mueblen-

bergia) sind gewhnlich in Nordamerika und im ge-

mssigten Asien und knnen mit zu den ameri-
kanischen Gattungen gerechnet werden. Unter

letzterem Namen werden alle die zusammengefasst,
welche in den nrdlichen und sdlichen Theilen des

amerikanischen Continents einheimisch sind. Es sind

im Ganzen 19 Gattungen mit 25 Arten. Als ant-

arktische sind G Gattungen mit 12 Arten zu be-

zeichnen. Die speciell andinen Gattungen endlich

betragen 27, enthaltend 32 Arten. Es sind dabei

unter der Bezeichnung: andine Region auch die

Hochlande von Mexico und Ceutralamerika, sowie von

Brasilien und Venezuela mit eingeschlossen.

Auch soweit die Gattungen in Betracht kommen,
scheint also die Flora der peruanischen Anden weniger
weit von den brigen Theilen der Erde getrennt zu

sein, als gewhnlich angenommen wird. Erst wenn
wir uns zur Betrachtung der Arten wenden, wird der

locale Charakter der Vegetation offenbar. Die fol-

gende Tabelle ist geeignet, diese Verhltnisse zu ver-

anschaulichen.
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"V. Der Sehall. VI. Der Magnetismus. VII. Die Elektrizitt. VIII. Die Mechanik.

Die Naturkundlichen Volksbcher" sind allen Freunden der Natur gewidmet, denen es versagt war,
Bich jene nicht unbedeutende Summe von Vorkenntnissen anzueignen, welche zu einem erfolgreichen Studium ein-

gehender naturwissenschaftlicher Werke notwendig sind. Insbesondere hoffen sie allen Lehrern, die das Bedrfnis

empfinden, ihre Kenntnisse auf diesem Gebiete zu erweitern und zu vertiefen, ein ebenso sicherer wie angenehmer
Fhrer zu werden.

Sie haben sich die Aufgabe gestellt, in das Verstndnis der wichtigsten Naturerscheinungen und der her-

vorragendsten Erfindungen einzufhren. Nur das macht uns Freude, was wir genau kenneu. Deshalb hat sich der

Verfasser zur Regel gemacht, jeden zur Besprechung kommenden Gegenstand so allseitig zu beleuchten, dafs er den

Vorwurf der Oberflchlichkeit und Unverstndlich keit am wenigsten frchten zu mssen glaubt. Hier mag erwhnt
werden, dafs das Kapitel Wind und Wetter" nicht weniger als 98 Druckseiten umfafst. Unter steter Befolgung des

Grundsatzes, streng stufenmfsig fortzuschreiten, durfte es unternommen werden, auch schwierigere Stoffe zur Behand-

lung zu bringen. In welchem Umfange dies geschehen ist, lfst die nachfolgende Angabe der Hauptkapitel zum
Teil erkennen.

Bezglich der Darstellungsart hat sich der Verfasser beflissen, nicht nur allgemeinverstndlich zu sein,

sondern auch eine angenehm unterhaltende Lektre zu bieten, und da er keinen Grund fand, gelegentlich sich auf-

drngende sogenannte sinnige N aturbetrachtungen
"
zurckzuweisen, so wird man auch diese Seite des Natur-

genussHS nicht ganz vermissen.

Kapital von endloser Seitenzahl liest niemand gern. Gebt ihr ein Stck, so bringt es gleich in Stcken!"
Dieser Weisung Goethes suchen die Naturkundlichen Volksbcher" zu entsprechen.

Da dieselben Volksbcher sein wollen, so enthalten sie sich mit Fleifs aller Fremdwrter, und wo
sie solche einfhren, da sind es nur Bezeichnungen, die in der Naturlehre Brgerrecht besitzen und die kennen zu
lernen erwnscht sein mufs.

berall, wo es das Bedrfnis des Verstndnisses erfordert, fehlt es nicht an den sachgemfsen Abbildungen.
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litischen Gattungen mit der Periode der Ablagerung
der lteren secuudren Felsen zusammenfiel und zu

dieser Periode muss auf der ganzen Erde dio Wirk-

samkeit der Elementarkrfte weit bedeutender ge-

wesen sein, als wir aus unserer Erfahrung wissen.

Wenn die Vorfahren der antarktischen Typen damals

in einem sdpolaren Continentalgebiete heimisch wur-

den und sich graduell weiter entwickelten, so hat die

Annahme keine Schwierigkeit, dass sio sich durch

die successiveu graduellen Umnderungen der phy-
sikalischen Bedingungen hindurch innerhalb derselben

Region erhalten haben , ja dass sogar einige von

ihnen noch im antarktischen Gebiete berleben.

Von den andinen Pflanzen sind einige auf Sd-

amerika, zum Theil auf ein kleines Gebiet daselbst,

beschrnkt. Es ist anzunehmen , dass, whrend Sd-
amerika schon in frher Zeit gelegentlich Colonisten

von Norden her empfing, es eine sehr lauge Periode

verhltnissmssiger Isolirung gegeben hat, whrend
deren eine grosse Zahl getrennter Arten und nicht

wenige Gattungen sich differenzirt haben. Fr so

betrchtliche Vernderungen wenigstens, wie sie die

Loasaceen, viele Mutisiaceen und andere zeigen, muss

ein sehr bedeutender Zeitraum zugestanden werden.

Wenn hiergegen eingewendet werden knnte, dass

die Andenkette verhltnissmssig jungen Ursprungs

ist, so darf dem zunchst entgegengehalten werden,
dass die grossen Bewegungen wahrscheinlich nicht

durch die ganze Kette gleichzeitig stattgefunden

haben, und dass einige Theile als hohe Bergmassen
zurckblieben ,

whrend andere untersanken. Biese

Bemerkung bezieht sich besonders auf die Hochlande

von Bolivia und Peru
,
wo die palaeozoischeu Felsen

nicht von recenten marinen Ablagerungen bedeckt

werden.

Ob nun diese Ansicht gegrndet ist oder nicht,

jedenfalls muss man nach Herrn Ball in einer be-

nachbarten Region und zwar in Brasilien die ursprng-
liche Heimath dieser spcciellen Vegetationsformen
suchen. Brasilien ist sowohl im zoologischen wie im

botanischen Sinne eine der am meisten abgesonderten

Gegenden der Welt. Es ist grsstenteils eine gra-
nitische Region, von welcher mchtige Massen ber-

liegender Schichten abgesplt worden sind und wo
der Granit selbst eine betrchtliche Verwitterung er-

litten hat. Hier wurde eine sehr alte Fauna und
Flora entwickelt, von welcher einige weiter zu wan-
dern befhigt waren, whrend andere sich modificirten

und an die allmlige Aenderung der Lebensbedingungen

anpassten. F. M.

Kleinere Mittlieilungen.

Daniel Colladon: Ueber die Quellen der Elek-
tricitt in den Gewitterwolken. (Comptes
rendus T. CII, ]>. 838.)

Am 17. Juni vorigen Jahres sah Herr Colladon zu
Genf den vollkommen klaren Himmel in der Nhe des

Horizontes erleuchtet von einer Reihe heller Blitze
,
die

sich in ungewhnlicher Zahl folgten und zwei Stunden

lang stationr blieben. Das Centrum des Gewitters musste

jenseits der Montblanc-Kette liegen, und in der That be-

sttigten die meteoiologischeu Aufzeichnungen der Station

Moncalieri die Beobachtung eines sehr heftigen Gewitters

mit sehr hufigen Blitzen uml einem Ilagelregen von

27 mm
;
nach zweistndiger Dauer zog das Gewitter sehr

langsam weiter. Dieses Gewitter zeichnete sich ganz be-

sonders durch seine grosse Stabilitt aus, da sonst hef-

tige Gewitter mit grosser Geschwindigkeit sich fort-

zubewegen pflegen. Nicht minder eigentmlich und

fr dies Gewitter bezeichnend war die grosse Auzald der

Blitze, die Herr Colladon whrend der zweistndigen
Dauer des Gewitters auf 5000 bis (000 schtzt.

Diese Beobachtung giebt dem Verfasser Veranlassung,

die Frage nach der Quelle dieser gewaltigeu Elektricitts-

meugeu zu besprechen. Er kommt hierbei auf eine be-

reits vor einigen Jahren aufgestellte Theorie der Hagel-

bildung zurck, die auch im Stande sei, die grosse

Anzahl der Blitzentladungen eines Gewitters zu erklren.

Beim senkrechten Niederfallen von Wasser wird mit

dem Wasser Luft niedergerissen und erzeugt einen be-

sonders bei starken Wasserfllen merkbaren Wind nach

dem Fusse des Falles hiu. Bei jedem Regen mssen die

Regentropfen, besonders aber die grossen, gleichfalls

einen absteigenden Wind erzeugen und die mit dem
Wasser mitgerissene Luft veranlasst in den Wolken

eine starke Depression, welche ausgeglichen werden

muss durch Herbeistrmen der Luft von den Seiten her

und von oben; bei grosser Ausdehnung des Regens kann

von einem Zustrmen von der Seite her nicht gut die

Rede sein, die Luft wird vielmehr vorzugsweise aus den

oberen Schichten nach der regnenden Wolke zufiiesseu.

Die aus den hchsten Schichten zufliesseude Luft bringt

nun aber nicht bloss Eisnadeln und niedrige Temperaluren,
welche die Ilagelbildung bedingen ,

mit sich ,
sondern

auch immer wieder neue positive Elektricitt, welche

die Wolke trotz ihrer stetigen Entladungen immer wieder

mit neuer Elektricitt versorgt. In den ber den Wol-

ken liegenden Schichten der Atmosphre ist nmlich,
wie allgemein angenommen wird, positive Elektricitt

vorhanden, welche mit der Hhe bis zu einer noch un-

bekannten Grenze zunimmt; durch heftige Regengsse
in die Wolkenschieht hineingerissen, bildet sie die Quelle

fr die fortwhrenden, elektrischen Entladungen.

Arthur Schuster: Ueber die tgliche Periode
des Erdmagnetismus. (Philosophical Magazine,

Ser. 5, Vol. XXI, April 1886, p. 349.)

Eine Erklrung der tglicheu Schwankungen der

magnetischen Krfte
,

die man an der Oberflche der

Erde beobachtet, wird aller Wahrscheinlichkeit nach
auch auf den geheimnissvollen Zusammenhang zwischen

den Vorgngen auf der Sonne und dem Erdmagnetis-
mus Licht verbreiten; denn die auffallendste Begleit-

erscheinung, die man mit der Zunahme der Sonnen-

fleckenthtigkeit beobachtet, ist eine Zunahme der Am-

plitude der tglichen Schwankung der Horizontalintensitt.

Es seheint daher die tgliche Schwankung ein sehr

wesentliches Symptom des Souueiieinllusses zu sein und

ihre Untersuchung erhlt dadurch eine grosse Wichtigkeit.
Herr Schuster hatte als Mitglied der Commissiou,

welche von der British Association zum Studium der

magnetischen Beobachtungen eingesetzt ist, auf die

Wichtigkeit eines Vorschlages von Gauss hingewiesen,
dass man die tglichen Schwankungen des Magnetismus
der mathematischen Analyse unterwerfen solle, da diese

eine Entscheidung der wichtigen Frage ergeben muss,
ob die unmittelbare Ursache der Strungen nach innen

oder nach aussen von der Oberflche der Erde gelegen
sei. Herr Schuster glaubte anfangs, dass diese Strungs-
ursache sehr nahe der Oberflache liegen msse

,
und
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dass man ein grosses Beobachtungsmatcrial brauche, um
die Frage definitiv zu entscheiden.

Hierin hat er sich jedoch geirrt, und in der vor-

stehenden Abhandlung fhrt Herr Schuster den Beweis,

dass die periodischen Schwankungen des Magnetismus
der Analyse sehr leicht zugnglich sind, und dass man
selbst mit dem sehr beschrnkten, jetzt zur Verfgung
sichenden Beobachtungsmaterial zu den wichtigsten Re-

sultaten gelangen kann, welche in kurzer Zeit zu abso-

lut sicheren werden mssen, wenn weitere Beobachtun-

gen an einigen passend ausgesuchten Stationen angestellt

und verwerthet sein werden.

Auf den Inhalt der Abhandlung, welche in der Ana-

lyse der Beobachtungen zu Greenwich und Bombay be-

steht, soll hier nicht eingegangen werden; nur ihr wich-

tiges Resultat ist von Interesse; es wies nmlich die

Analyse definitiv daraufhin, dass der Sitz der Ursache

fr die periodische Schwankung die Region nach
aussen von der Erdoberflche ist.

Herr Schuster spricht in der Abhandlung den

Wunsch aus, dass die maguetischeu Beobachtungen im

Interesse ihrer rechnerischen Verwerthung auf den geo-

graphischen Norden und Westen reducirt werden mch-
ten, und nicht, wie jetzt, auf schnell wechselnde Rich-

tungen bezogen werden mgen.

E. AVollny: Beitrge zur Frage der Schwankungen
im Kohle nsuregehalteder atmosphrischen
Luft. (Forschungen auf d. Gebiete der Agriculturphysik,

Bd. VIII, S. 405.)

Nach den neuesten Untersuchungen der atmosphri-
schen Luft soll der Kohlensuregehalt derselben nicht

die grossen Schwankungen zeigen, welche man frher

aus den Luftanalysen abgeleitet hatte, und diese Constanz

in der Zusammensetzung soll nach der Theorie des

Herrn Schlsing daher rhren, dass das Meer als

Regulator dient, indem jede Zunahme des Kohlensure-

gehaltes der Luft sofort ausgeglichen uud beseitigt wird

durch eine strkere Absorption dieses Gases im See-

wasser, whrend bei abnehmender Kohlensurespannung
in der Luft die doppelkohlensauren Salze des Meer-

wassers zerfallen und Kohlensure abgeben.

Gegen die Verallgemeinerung dieses Satzes von der

Gleie.hmssigkeit des Kohlensuregehaltes fhrt Herr

Wollny in einer Tabelle eine ganze Reihe von Kohleu-

surebestimmungen an, welche in den letzten Jahren an

den verschiedensten Stationen ausgefhrt worden und

welche ganz unzweideutig beweisen, dass die Schwan-

kungen der Kohlensure der Luft verhltuissmssig be-

trchtliche sind.

Die Erklrung fr diese Schwankungen kann nun

entweder in der Zufuhr oder l'roduction der Kohlen-

sure liegen oder in ihrer Abfuhr, resp. ihrem Ver-

brauche, oder drittens in den Verhltnissen, welche die

Verbreitung der Kohlensure hindern. Die Zufuhr findet

statt einerseits von den Athmungsprocessen der leben-

den Wesen und von den natrlichen oder knstlichen

Verbrcnnungsprocessen, andererseits liegt eine sehr be-

deutende Quelle der atmosphrischen Kohlensure in den

oberflchlichen Erdschichten, in denen die Zersetzung

organischer Substanzen durch kleinste Organismen reich-

liche Mengen Kohlensure erzeugt und in die Atmo-

sphre bertreten lsst. Dass die Kohlensure in sehr

merklichen Mengen dem Boden entstammt, dafr spricht

die Abnahme der Kohlensure, wenn man von den dem
Boden unmittelbar aufliegenden Luftschichten zu solchen

in grsserer Hhe bergeht, Herr Wollny hat in einer

entsprechenden Beobachtungsreihe ber einem Brachfelde

in der Hhe von 2 cm im Mittel einen Kohlensuregehalt

von 3,70 und in der Hhe von 2 dem einen Mittelwerts von

3,32 in 10000 Theilen Luft gefunden; ber einem Klee-

felde waren die entsprechenden Mittelwerthe 3,30 und

2,45. Ganz hnliche Werthe hat frher schon Herr
Fodor beobachtet.

Der Uebertritt der Kohlensure aus dem Boden in

die Luft ist nun von einer Reihe von Umstnden ab-

hngig, welche den Procentgehalt der Luft an C02 be-

deutenden Schwankungen aussetzen mssen. Die physi-
kalische Beschaffenheit des Bodens, seine Feuchtigkeit,
seine Temperatur, der Luftdruck u. s. w. werden in ver-

schiedenem Sinne bestimmend, und die Beobachtungen
des Herrn Fodor sind stets mit den a priori auf-

gestellten Schlssen bereinstimmend. Auch der von
den verschiedensten Beobachtern nachgewiesene, grssere
Gehalt an Kohlensure in der Nacht als am Tage rhrt
nach Herrn Wollny von der Temperaturabnahme der
Luft her, in welche die wrmere und leichtere Luft des

Bodens leichter eindringt, als am Tage, wo die Luft

wrmer, die Bodengase hingegen khler sind. Selbst

die Absorption der Kohlensure ist von einer Reihe
usserer Umstnde abhngig, unter anderen von der

Nhe des Meeres, vom Regen u. a. Der dritte Factor
endlich wird von der Anwesenheit und Strke des

Windes abhngen, und er bedingt es, dass bei Wind-
stille der Kohlensuregehalt grsser gefunden wird, als

zur Zeit, wo der Wind fr eine leichte Mischung der

Luftschichten Sorge trgt.
Weil nun so mannigfache Umstnde auf den Kohlen-

suregehalt der Luft von bestimmendem Einflsse, die

Mengen derselben aber so sehr gering sind, nur etwa
3 bis 4 Theile in 10 000 Theilen Luft, wird es sehr sorg-

fltiger und unter einander genau bereinstimmender
Methoden bedrfen, nach denen die Analysen lange Zeit

unter den verschiedensten Umstnden ausgefhrt werden,
bevor dieselben sichere allgemeine Schlsse ergeben.

Herbert Tomliiison: Aenderung der elektrischen
Leitungsfhigkeit vonKobalt, Magnesium,
Stahl und Platiniridium durch Zug. (Pio-

ccedings of the Royal Society, Vol. XXXIX, Nr. 241, p. 503.)

Wenn auch aus den nachstehend mitzutheilenden

Versuchsergebnissen keine allgemeinen Schlussfolgerun-

gen abgeleitet sind
,

so verdienen dieselben doch schon

als einfache Thatsachen hier registrirt zu werden, weil

die Beziehungen der mechanischen Eingriffe auf die

physikalischen Eigenschaften der Substanzen am ehesten

zu einem Verstndniss der letzteren zu fhren versprechen,
und das Ansammeln von Thatsachen, welche experimen-
tell und theoretisch weiter verwerthet werden knnen,
den ersten positiven Schritt in dieser Richtung bildet.

Aus der oben genannten, ausfhrlicheren Abhandlung des

Herrn Tomlinson, welche eine Fortsetzung einer ln-

geren Untersuchungsreihe ber den Einfluss der Spannung
auf die physikalischen Eigenschaften bildet, sollen hier nur

die sehliessliehen Resultate kurz aufgezhlt werden.

Der elektrische Widerstand des Kobalts wird wie der

des Nickels temporr vermindert durch vorbergehenden
Lngszug. Ob diese Abnahme des Widerstandes sich in

eine Zunahme, wie beim Nickel, verwandelt, wenn die

Spannung grsser ist, konnte noch nicht ermittelt werden;
aber wenn dies der Fall sein sollte, msste die Spannung

pro Einheit des Querschnittes, die fr diesen Zweck
ausreichend wre, bedeutend grsser sein beim Kobalt

als beim Nickel. Dauernde Ausdehnung und Walzen

vermindert beim Kobalt wie beim Nickel die eben an-

gefhrte Wirkung des Lngszuges. Bemerkenswerth ist

beim Kobalt die ungemeine Persistenz, mit welcher die-

selbe Last, wenn sie immer wieder angehngt wird,
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immer eine dauernde Steigerung des Widerstandes her-

vorbringt. Massige dauernde Ausdehnung vermindert

dauernd beim Kobalt, wie beim Nickel und Eisen, den

specitischen Widerstand. Temporrer Lngszug macht
Kobalt temporr positiv in Betreff seiner thermoelek-

trischen Eigenschaften zu Kobalt, das nicht mechanisch

beansprucht ist, vorausgesetzt, dass nicht gleichzeitig
eine magnetische Spannung einwirkt. Temporre magne-
tische Spannung in der Lngsrichtung macht Kobalt

temporr negativ in Bezug auf seine thermoelektrischeu

Eigenschaften zu Kobalt, das nicht uuter magnetischer
Spannung ist, vorausgesetzt, dass nicht gleichzeitig eine

mechanische Spannung wirkt.

Bei einem nicht angelassenen Klavierstahldrahte zeigt
sich die Wirkung des temporren Lngszuges, selbst wenn
er sehr weit getrieben wird, in einer Zunahme seines

Widerstandes, und diese Zunahme, wenn auch geringer
als beim Kisen, ist viel grsser, als dass sie durch Aeude-

rungen der Dimensionen des Stahles erklrt werden
knnte.

Der elektrische Widerstand des Magnesiums wird

temporr erhht durch massigen, temporren Lngszug,
aber die Grsse der Zunahme ist kleiner als durch die

Aenderungen der Dimensionen erklrt werden knnte,
so dass der speeifische Widerstand des Magnesiums,
ebenso wie der des Aluminiums, vermindert wird durch

temporre Spannung. Wenn die permanente Belastung
des Drahtes sehr klein ist, wchst die temporre Zu-

nahme der Lnge, hnlich wie die Zunahme des Wider-

standes, mehr als die temporre Belastung, aber die

erstereu Zunahmen weniger schnell als die letzteren, so

dass, wenn die temporre Spannung eine gewisse Grenze

berschreitet , die oben erwhnte Abnahme des speeifi-

sehen Widerstandes sich in eine Zunahme verwandelt.

Der elektrische Widerstand von Platiniridium wird,
unhnlich dem von Platin -Silber, Neusilber und Messing,
durch temporren Lngszug viel mehr erhht als der

eines seiner beiden Bestandtheile. Diese Zunahme des

Widerstandes ist bedeutend grsser, als der Aenderung
der Dimensionen entspricht, so dass die Zunahme des

speeifisehen Widerstandes durch den Lngszug bedeu-

tend grsser ist als bei irgend einem derjenigen unter-

suchten Metalle, deren Widerstand durch Lngszug er-

hht wird. Die Aenderung des Widerstandes, die oben

erwhnt ist, nimmt schneller zu als die Belastung, wenn
aber eine gewisse Grenze der Spannung erreicht ist,

wird das Yerhltniss der temporren Zunahme des

Widerstandes zu der sie veranlassenden Belastung kleiner

und erreicht schliesslich denselben Werth wTie anfangs.
Eine Tendenz zu einem hnlichen Verhalten zeigt sich

bei anderen Metallen
,
aber bei keinem ist die Erschei-

nung so ausgesprochen ,
wie beim Platiniridium. Unge-

spauntes Platiniridium ist thermoelektrisch positiv gegen
das temporr gespannte Metall.

('. Olearski: Einige Experimente ber das di-

elektrische Verhalten von Gasmischungen.
(Proceediogs of tlie Cambridge Philosophical Society,

Vol. V, p. 325.)

In ihren Untersuchungen ber den Durchgang der

Elektricitt durch Gase hatten die Herren Wiedemann
und Hhlmann gefunden, dass die Elektricittsmenge,
welche bei jeder Entladung durch ein Gas hindurchgeht,

proportional ist dem Potential, das fr den Eintritt der

Entladung uothwendig ist. Die Luft verhielt sich in

dieser Beziehung wie ein Gemisch von Sauerstoff und

Stickstoff, indem die Werthe fr die. Luft in der Mitte

von den der Coustituenten lagen, aber nur bei Drucken

ber 30 min Quecksilber; bei niedrigeren Drucken leitete

die Luft besser wie Stickstoff und wie Sauerstoff. Dies

Hess sich nur dadurch erklren, dass bei niederen

Drucken der besser leitende Bestandtheil der Mischung
allein die Entladung fortfhrte.

Da dieses Resultat nicht streng bewiesen war, hat

sie Herr Olearski auf Vorschlag von Prof. J. Thom-
son direct in Angriff genommen. Er bediente sich

dabei der Faraday 'sehen Methode. Der Strom einer

Huhmkorff 'scheu Holle wurde in zwei Zweige geleitet,

der eine fhrte mittelst kugeliger Platinelektroden in

eine Rhre ,
in welcher das zu untersuchende Gas auf

beliebige, messbare Drucke verdnnt werden konnte,
der andere Zweig zu einem Funkenmesser in Luft. Man
nherte die Funkenelektroden einander so weit, dass der

Strom dauernd durch diese hindurchging, dann wurde
die Rhre evaeuirt und der Druck bestimmt, bei welchem
die Entladung statt durch den Funkenmesser durch die

Rhre dauernd hindurchging. Die Fehlerquelle, welche

dadurch entstand, dass die Entladung zum ersten Male

schwieriger durch ein Gas hindurchgeht, wie zum zwei-

ten und wiederholten Male
,
und einige andere Fehler-

quellen wurden durch die Versuchsanordnung vermieden;
hierauf soll hier nicht nher eingegangen werden.

Das Resultat der Versuche war
,
dass die Luft ein

Zwischenglied zwischen ihren Bestandteilen zu sein

scheint, whrend eine Mischung von Gl Vol. Sauerstoff

und 39 Vol. Stickstoff etwas schlechter leitend war als

selbst Sauerstoff; der Unterschied war jedoch so klein,

dass er in die Beobachtungsfehler fllt. Zwischen dem

Leitungsvermgen vou Sauerstoff, Stickstoff und Luft

ist nur ein sehr kleiner Unterschied beobachtet worden.

Bei niedrigen Drucken war Sauerstoff schlechter leitend

als Stickstoff, wie Wiedemann und Rhlmann ge-

sehen. Die Luft lag aber selbst bei G mm Druck zwi-

schen beiden. Bei Atmosphrendruck verhielten sich die

beiden Gase, wie Faraday gefunden, umgekehrt.
Wasserstoff leitete viel besser als Stickstoff.

Emile Laurent: Die Mikroben des Bodens. Ex-

perimentelle Untersuchung ber ihren
Nutzen fr das Wachs th um der hheren
Pflanzen. (Bulletin de l'Academie roy. de Belgique.

Ser. 3, T. XI, 1886, p. 128.)

Die Versuche des Herrn Duclaux, durch welche

nachgewiesen war, dass Pflanzen im sterilisirten Boden

nicht im Stande sind, complicirte Nhrstoffe, wie Zucker

oder Milch, zu verwerthen, dass vielmehr die Mikroben

des Bodens erst die complicirten Krper in einfache

zerlegen mssen (vergl. Rudsch. I, 115), haben Anregung
gegeben zu den im Nachstehenden kurz mitgetheilten

Experimenten, welche den Einfluss der Mikroben auf

das Wachsen der Pflanzen unter normalen Ernhrungs-
verhltnissen zum Vorwurf hatten. Es sollte bei dem
Studium der Rolle; welche die Mikroben des Bodens bei

der Ernhrung spielen, jeder ungewhnliche Umstand

vermieden werden und die Pflanzen ihren normalen

Entwickelungs- uud Ernhrungsbedingungen unterliegen.

Zu diesem Zwecke wurde eine Reihe von Kultur-

tpfen hergestellt, die, durch passendes Erhitzen steri-

lisirt. mit ebenso behandelten Deckeln verschlossen waren,

durch welche eine Oeffnung fr den sich entwickelnden

Stamm, zwei fr die Zufuhr von sterilisirtem Wasser und

zwei fr die Zufuhr gereinigter Luft bestimmt waren;

zu der durch Erhitzen auf 140 sterilisirten Gartenerde

konnten keine Mikroorganismen von aussen dringen.

Gleichzeitig wurden vier Versuchsreihen in Angriff ge-

nommeu: In der ersten befanden sieh die Versuchspflauzen

in gewhnlicher Gartenerde; die zweite Reihe tnthielt

Versuche mit sterilisirtem Boden, der spter mit Bacterien
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der gewhnlichen Gartenerde geimpft wurde; es sollte

durch diesen Versuch geprft werden, oh der Process des

Sterilisirensj das Erhitzen auf 140", die Nhrfhigkeit

des Humus beeintrchtige: In der dritten Versuchsreihe

wuchsen die Pflanzen in stcrilisirtem Boden und in der

vierten wurden dem sterilisirten Boden spter chemische

Dnger zugesetzt. Die Bedeutung der vierten Versuchs-

reihe liegt in dem Umstnde, dass durch die Zufuhr des

Mineraldngers die Function der Uodenbacterien theil-

weise ersetzt wurde, indem diejenigen einfachen Nhr-

stoffe, welche im Boden von den Bacterien aus den

organische!) Substanzen erst erzeugt werden, hier direct

zugefhrt wurden.

Die Versuche wurden mit Buchweizensamen ange-

stellt. Sie waren erst durch eine Sublimatlsung steri-

lisirt, dann in Kry stall schlchen unter mglichstem Ab-

schlsse der I.uftbaeterien zum Keimen gebracht, und

wurden beim Erscheinen der Wrzelchen in die be-

treffenden Tpfe berpflanzt. Der Versuch begann am

25. Juli; in der vierten Versuchsreihe erhielten die

Pflanzen vom 15. August ab wchentlich zweimal eine

Nhrstoff lsung, welche Kaliumnitrat, Calciumphosphat,

Calciumsulfat., Magnesiumsulfat und Spuren von Eisen-

sulfat enthielt. Das Ergebniss dieser Versuche zeigt sich

am bersichtlichsten in nachstehender kleinen Tabelle:
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G. Mller: Beobachtungen ber den Einfluss

der Phase auf die Lichtstrke kleiner
Planeten. (Astronomische Nachrichten Nr. 2724 25.)

Die Helligkeit eines beleuchteten Objectes hngt
bekanntlich nicht bloss von der Intensitt des auf-

fallenden Lichtes, sondern auch von der Oberflchen-

beschaffenheit des bestrahlten Krpers ab
;
man wird da-

her auch umgekehrt bei gleichbleibender Beleuchtung
aus der Helligkeit der Objecte Rckschlsse auf ihre

Oberflchenheschaffenheit machen knnen. Fr die

Erkenntniss der Himmelskrper, speciell der von der

Sonne erleuchteten Planeten, haben daher Helligkeits-

messungen eine grosse Bedeutung erlangt, und wenn

dieselben bei den grsseren Planeten Vermuthungen
ber die Beschaffenheit der lichtreflectirenden Ober-

flchen gestatteten, so durfte man aus den Hellig-

keitsbestiinmungen der kleineren Planeten ausser hn-

lichen Ergebnissen noch Schlsse auf die Grsse ihrer

Durchmesser, auf das Vorhandensein oder Fehlen

von Rotationen und andere Resultate erwarten. Ob-

wohl nun auf die Wichtigkeit dieser Untersuchungen
bereits von verschiedenen Seiten hingewiesen war, so

fehlten dennoch bisher grssere, lngere Zeit syste-
matisch fortgesetzte Messungsreihen an kleinen Pla-

neten. Herr Mller, vom Observatorium zu Pots-

dam, sah sich in Folge dessen schon vor einigen
Jahren veranlasst, grssere photometrische Messungs-
reihen an einer Anzahl von kleinen Planeten vor-

zunehmen, beschrnkte sich jedoch zunchst auf

17 hellere Planeten, deren Beobachtung keine zu

grossen Schwierigkeiten darbot.

Das Ziel, welches Herr Mller bei diesen Beob-

achtungen im Auge hatte, war ausser den bereits

erwhnten Gesichtspunkten speciell die Entscheidung
der Frage ,

ob die Phase auf die Helligkeit dieser

Himmelskrper einen Einfluss, und welchen, ausbe,
da man bisher diesen Punkt entweder ganz vernach-

lssigt, oder einfach angenommen hatte, dass die

Helligkeit proportional sei der Grsse der erleuchteten

Scheibe. Ist diese Beziehung richtig, dann wrde,
da der Phasenwinkel (d. h. der Winkel am Planeten

im Dreieck Sonne-Planet-Erde) bei den kleinen Pla-

neten im Maximum nur 30 erreichen kann, die Cor-

rection fr die Phase im Maximum entweder nur

0,08 oder unter Zugrundelegung des Larabert'-

schen Gesetzes fr die Abhngigkeit der Helligkeit

vom Phasenwinkel 0,14 Grssenklassen betragen. Nun
ist aber schon mehrfach von verschiedenen Seiten

hervorgehoben worden, dass das Lambert'sche Ge-

setz bei rauhen Oberflchen nicht anwendbar zu sein

scheine; und durch die photometrischen Messungen
Zolin er' s am Monde und am Mars, welche auch von

anderer Seite besttigt worden, ist sogar zweifellos

nachgewiesen, dass es Himmelskrper giebt, bei denen

die in Folge der Phasennderung vor sich gehenden

Helligkeitsnderungen diesem Gesetze nicht folgen.

Wie verhalten sich nun in dieser Hinsicht die 17 von

Herrn Mller untersuchten kleinen Planeten V

Eine ausfhrliche Darstellung des gesammten Ma-

terials einer grsseren Publication vorbehaltend, giebt

Herr Mller in der hier besprochenen Abhandlung
nur die Resultate, welche an den sieben Planeten:

Ceres, Pallas, Vesta, Iris, Irene, Massalia und Amphi-
trite gewonnen wurden. Die Beobachtungen an diesen

sieben Planeten sind in Tabellen ausfhrlich mit-

getheilt, in denen die Werthe fr die Entfernungen, die
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Intensitten , die Extincfionen der Planeten und der

Ve.irgleichssterne ,
die Helligkeiten in Sterngrssen,

die Pbasenwinkel und die mittlere Helligkeit ange-

geben sind.

Ein Ueberblick ber die Tabellen zeigt schon,

dass die mittlere Helligkeit bei keinem der

sieben Planeten constantist; vielmehr kommen
bei allen Schwankungen vor, welche die Beobachtungs-
fehler bertreffen und sofort einen Zusammenhang
mit den Phasenwinkelu erkennen lassen, indem in

der Nilhe der Opposition die Helligkeiten am grssten
sind und dann zu beiden Seiten kleiner werden.

Es wurden nun fr die einzelnen Planeten die

Helligkeitscurven berechnet, in welchen die Phasen-

winkel als Abscissen, die mittleren Helligkeiten als

Ordinaten aufgetragen sind, und da stellte sich her-

aus
,
dass die sieben Planeten in zwei Gruppen zer-

fallen
;

die eine umfasst Ceres
,
Pallas und Irene

,
die

andere Vesta, Iris, Massalia, Amphitrite. In der

ersten Gruppe scheinen die Aenderungen ziemlich

gleichmiissig zu verlaufen und die Form der Curven

sich der geraden Linie zu nhern
;
in der zweiten Gruppe

hingegen sind die Helligkeitsnderungen in einiger

Entfernung von der Opposition fast unmerklich, bei

kleinen Phaseuwinkeln hingegen fllt die Curve steil

ab; auch ist bei den ersteren der Gesammtbetrag der

Ilelligkeitsnderung grsser als bei den letzteren.

Nachdem Herr Mller gezeigt, dass die vereinzel-

ten Beobachtungen anderer Astronomen mit seinen un-

erwarteten Besultateu in guter Uebereinstimmung sind,

ging er au die Vergleichung seiner Befunde an den

kleinen Planeten mit den an grossen Planeten und am
Monde anderweitig beobachteten Erscheinungen und

gelangte dabei zu einem hchst interessanten Resultate.

Es wurde bereits oben erwhnt, dass das Lambert'-
sche Gesetz ber den Zusammenhang der Phasen mit

der Helligkeitsnderung nur fr glatte Oberflchen

Gltigkeit hat; die Beobachtungen der Planeten Venus

und Jupiter hatten nun Werthe ergeben, welche mit dem
Lambert'schen Gesetze sehr gut bereinstimmen,
diesen Planeten kann man daher glatte Oberflchen

zuschreiben. Der Saturn hingegen zeigte bereits

Abweichungen von diesem Gesetze, welche sich aber

noch grsser herausstellten bei den Beobachtungen
des Mars und des Mondes. Herr Mller berechnete

fr diese beiden Himmelskrper in hnlicher Weise

wie fr die sieben kleineu Planeten die Curven der

Helligkeitsnderungeu, und fand, dass die Lichtcurve

des Mars fr kleine Phaseuwinkel ziemlich steil ansteigt
und dann allmlig verluft, whrend die Lichtcurve

des Mondes ziemlich nahe mit einer geraden Linie

zusammenfllt.

Zwischen den Lichtcurven des Mars und des Mon-
des haben sich somit dieselben Unterschiede heraus-

gestellt, wie sie oben fr die beiden Gruppen der

sieben kleinen Planeten gefunden wurden: die vier

Asteroiden der einen Gruppe zeigen dasselbe Ver-

halten wie der Planet Mars, whrend bei den drei

Asteroiden der anderen Gruppe die Form der Licht-

curve grosse Aehnlichkeit mit der des Mondes besitzt.

Die Uebereinstiiumung der ersten Gruppe mit dein

Mars ist so frappant, dass man ohne Zweifel berech-

tigt sein wird, fr die vier Planeten Vesta,
Iris, Massalia und Amphitrite hnliche

physische Beschaffenheit anzunehmen wie
fr den Mars; man wird daher auch bei ihnen eine

Atmosphre hnlich wie heim Mars voraussetzen

drfen." Bei den Planeten der zweiten Gruppe lassen

sich Schlussfolgerungen ber ihre physische Beschaf-

fenheit nicht mit derselben Wahrscheinlichkeit ziehen,

und nur mit Vorsicht drfte man aus der Aehnlich-

keit der Lichtcurve mit der des Mondes auf die Ab-

wesenheit von Atmosphre bei ihnen schliessen. Es

ist brigens interessant, dass der Planet Merkur

analoge Helligkeitsnderungeu mit Aenderung der

Phase zeigt, wie die Gruppe der drei Asteroiden und

der Mond. Ob man nun berechtigt ist, fr die Pla-

neten Ceres, Pallas und Irene dieselbe Beschaffenheit

vorauszusetzen wie fr Merkur, will Herr Mll er

nicht entscheiden.

Weitere Schlussfolgerungen verspart sich der Ver-

fasser fr die ausfhrliche Publication. Er begngt
sich in der vorlufigen Mittheilung gezeigt zu haben,

dass sorgfltige photometrische Messungen an kleinen

Planeten , von verschiedenen Gesichtspunkten aus

betrachtet, gewisses Interesse beanspruchen drfen,

und dass wir in der That hoffen knnen, auf diesem

Wege einigen Aufschluss ber die physische Beschaf-

fenheit dieser kleinen Himmelskrper zu erlangen.

J. D. van der Plaats: Versuch zur Be-

rechnung der Atomgewichte von Stas.

(Annales de Chimie et de Physique Sei'. 6 T. VII.

Avril 18H6, p. 499.)

Ein Vierteljahrhundert ist verflossen, seitdem Herr

Stas begonnen, seine klassischen Untersuchungen ber

die Atomgewichte des Silbers und einiger anderer

Krper zu verffentlichen. Fnf Jahre spter hat er

in einer ausfhrlicheren Arbeit diese Bestimmungen

ergnzt und erweitert, und in einer 1882 erschie-

nenen Abhandlung hat er seine Untersuchungen
ber das Chlor- und das Bromsilber mitgetheilt.

Diese Abhandlungen hat Herr van der Plaats bei

seinen eigenen Untersuchungen ber die Atomge-
wichte des Kohlenstoffs, des Phosphors, des Zinks,

Zinns und Wasserstoffs grndlich studirt und sehr

oft zu Rathe gezogen, und da diese Fundameutal-

uutersuchungeu noch von Niemand einer Nachrech-

nung unterzogen worden, hat er selbst diesen Versuch

unternommen und theilt in der oben genannten Ab-

handlung die Ergebnisse dieser Arbeit ausfhrlich mit.

Ausser den 10 Elementen und den 15 Verbindungen,
welche Gegenstand der Untersuchungen des Herrn

Stas gewesen, hat Herr van der Plaats seine Be-

rechnungen auch noch smmtlichen Elementen zuge-

wendet. Da aber, seitdem er sich mit dieser Neuberech-

nung der Atomgewichte beschftigte, gleiche Arbeiten

von den Herren Becker, Clarke, LotharMeyer
und Seuhert und Anderen erschienen sind, giebt

er vom letzten Theile seiner mhsamen Untersuchung
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nur die Resultate in einer Anmerkung Zu der Abhand-

lung. Wir glauben jedoch, dass es fr unsere Leser

von Interesse sein wird, wenn wir hier diese Tabelle

der ncubcrechnetcn Atomgewichte zum Abdruck

bringen [die aus den Untersuchungen von Stas

direct abgeleiteten sind mit *
bezeichnet].
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die Vernderungen, welche das Individuum im Laufe

seiues Lebens in Folge usserer Einflsse erfhrt,

nicht vererbbar sind?

Es erscheint denkbar, dass ussere Einflsse,

welche das Individuum modificiren, auch verschiedene

kleine Abnderungen in der molecularen Structur

des Keimplasmas hervorrufen knnten. Herr Weis-
maun stellt das Vorkommen solcher durch au hal-

tendes Einwirken whrend langer Zeitrume direct

die Keime verndernden Einflsse zwar nicht ganz
in Abrede, glaubt aber doch, dass sie im Allgemeinen
am Zustandekommen erblicher individueller Charak-

tere keinen Antheil haben. Denn das Keimplasma
ist eine Substanz von ungemein grossem Beharrungs-

vermgen, seine Molecularstructur kann nur schwer

gendert werden , wie wir aus der Thatsache sehen,

dass manche Arten Jahrtausende hindurch sich fort-

gepflanzt haben, ohne sich zu verndern.

Die Ursache der erblichen individuellen Unter-

schiede ist nach Herrn Weis mann vielmehr in der

sexuellen oder, um die Bezeichnung Haeckcl's

anzunehmen, amphigonen Fortpflanzung zu suchen.

Dieselbe beruht bekanntlich auf der Verschmel-

zung zweier gegenstzlicher Keimzellen oder viel-

leicht auch nur ihrer Kerne. Es treten also bei der

amphigonen Fortpflanzung zwei verschiedene Keim-

plasmen zusammen
;

es findet gewissermaassen eine

Vermischung zweier Vererbungstendeuzen statt. Da-

durch mssen im Laufe der Generationen immer

neue Combiuationen der individuellen Charak-

tere gebildet werden. Hierdurch wird das Material

geliefert, welches
.
die Selection zur Ilervorbringung

neuer Arten gebraucht. Bei parthenogenetischer
oder monogouer (ungeschlechtlicher) Fortpflanzung
wrden dagegen keine neuen Charaktere gebildet

werden knnen. Sind Individuen einer ungeschlecht-

lich sich fortpflanzenden Art durch erbliche Cha-

raktere unterschieden (woher dieselben stammen,
ist augenblicklich gleichgltig), dann wrden die

Nachkommen die gleichen erblichen Verschiedenhei-

ten besitzen, und in den folgenden Generationen

wrden sich immer die nmlichen individuellen

Unterschiede wiederholen. Eine solche Art wrde
keine eigentlichen Selectionsprocesse eingehen kn-
nen. Es wrden zwar bei einer Aenderuug der

Lebensbedingungen diejenigen Individuen, welche

die vorteilhafteste Modification darstellen, bestehen

bleiben, aber es wrden keine neuen Charaktere,

mithin auch keine neuen Arten, entstehen knnen.
Wenn jemals nachgewiesen wrde

, dass eine bloss

ungeschlechtlich sich fortpflanzende Art zu einer

neuen umgewandelt worden wre, so wre damit

zugleich der Beweis geliefert, dass es noch andere

Umwandlungskrfte giebt als Selectionsprocesse, denn

durch Selection knnte sie nicht entstanden sein.

Die monogoue Fortpflanzung kann keine Vermehrung
der Unterschiede, wohl aber vllige Beseitigung
derselben veranlassen.

Bei der sexuellen Fortpflanzung hingegen kann,

sobald einmal ein Anfang individueller Ver-

schiedenheit gegeben ist, nie wieder Gleichheit der

Individuen eintreten, die Verschiedenheiten mssen
sich vielmehr im Laufe der Generationen steigern.

Woher stammen nuu aber die anfnglichen
individuellen Verschiedenheiten? Bei den hheren

Organismen knnen dieselben nicht mehr entstehen,

da ja durch <Jie usseren Einflsse die Structur des

Keimplasmas nicht gendert wird. Der Ursprung
dieser Abweichungen ist vielmehr bei den

Einzelligen zu suchen, welche sich durch Thei-

lung fortpflanzen und wo daher ein Unterschied

zwischen Krper- und Keimzellen noch nicht besteht.

Wenn ein Moner durch hufiges Ankmpfen gegen

Wasserstrmuugen seinen Krper derber und wider-

standsfhiger gebildet hat, so wrde sich diese Eigen-
schaft auf seine beiden Nachkommen direct fortsetzen,

denn diese sind ja zunchst nichts anderes, als seine

beiden Hlften. Und so wrde es mit allen Abnde-

rungen gehen. Die individuelle Variabilitt ist mit-

hin anfanglich durch ussere Einflsse erzeugt

worden.

Die Erscheinung der Conjugation oder Ver-

schmelzung zweier mehr oder minder gleichartiger

Zellen zu einem neuen Individuum stellt den Vor-

lufer der eigentlichen sexuellen Fortpflanzung dar.

Sobald diese einmal entstanden war, konnte sie um
so weniger aufgegeben werden

,
als bei den hheren

Pflanzen und Thieren nur durch sie erst erbliche

Verschiedenheiten der Individuen entstehen konnten

und damit die nothwendigen Bedingungen zur Be-

ttigung der Naturauslese gegeben waren. Wenn
die sexuelle Fortpflanzung nun dennoch in einigen

Fllen verloren gegangen ist, wie bei manchen Gall-

wespen ,
Blattlusen und Krustern, so lsst sich an-

nehmen, dass ein bedeutender Vortheil mit dem Weg-
fall der Amphigonie verknpft war. Es wird z. B.

durch die Parthenogenesis eine Steigerung der Frucht-

barkeit erzielt, wodurch das Bestehen der Art gesichert

wird. In gewissem Sinne wre die reine Parthenogenesis
das letzte und usserste Mittel, durch welches eine

Art ihre Existenz sichern knnte, welches sie aber spter
einmal theuer zu bezahlen haben wrde. Denn da

sie unfhig sein wrde, sich vernderten Lebens-

bedingungen anzupassen ,
so msste sie schliesslich

aussterben.

Auch das Verhalten functionsloser Organe bei

Arten mit parthenogenetischer Fortpflanzung stimmt

mit dieser ganzen Anschauung berciu. Organe
werden rudimentr nicht etwa deshalb, weil die

erworbene Verschlechterung vererbt wird,

sondern weil diese Orgaue nicht mehr der Natur-

auslese unterworfen sind. Es gelangen daher nicht

nur die Iudividuen mit den besten Organen, sondern

auch solche mit minder guten zur Fortpflanzung und

aus dieser Vermischung (Panmixie) resultirt eine

durchschnittliche Verschlechterung des Organs.

Es folgt nun hieraus, dass rudimentre Organe
nur bei Arten mit sexueller Fortpflanzung vorkom-

men knnen. Dies scheint wirklich der Fall zu sein:

bei partheuogenetisch sich fortpflanzenden Arten
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werden berflssige Organe nicht rudi-

mentr. Als Beispiel dient die Samentasche (Re-

ceptaculnm seminis), welche bei den parthenogene-

tischeu Krustern und Rindeuluseu (Chermcs) nicht

verkmmert.
Dies Bind die wesentlichen Zge der Weismann'-

Boben Anschauung. Der Herr Verfasser hat dem Haupt-

texte noch eine Anzahl von Zustzen angehngt, von

denen wir nur den vierten: Ueber die behauptete

Vererbung erworbener Vernderungen" hier noch

bercksichtigen knnen. Doch mchten wir in Bezug
auf die Widerlegung der N aegel i' sehen Blumcn-

thrui'ie im Zusatz 2 noch bemerken, dass dieselbe,

so scharfsinnig auch immer, kaum nothwendig war,

nachdem Herr W. 0. Focke die Richtigkeit der alten

Blumentheorie und die Unbaltbarkeit der Naegeli'-
schen Einwnde gegen dieselbe in so schlagender

Weise dargelegt hat (s. Kosmos, herausgegeben von

Vetter. 1884. Bd. I, S. 291).

In dem beregten vierten Zustze begrndet Herr

Weisuianu seinen oben erwhnten Ausspruch, dass

Vererbung knstlich erzeugter Krankheiten nicht be-

weisend sei. Die einzigen Versuche, die hier in Betracht

kommen knnen, sind diejenigen Herrn Brown-

Sequard's, welcher an Meerschweinchen dadurch

knstlich Epilepsie erzeugte, dass er gewisse Theile

des Nervensystems durchschnitt. Die Versuche sind

spter von Herrn Ubersteiner wiederholt worden.

Von 32 Jungen solcher epileptischen Eltern waren

aber bloss zwei wirklich epileptisch, 13 waren ganz

gesund, und die brigen zeigten verschiedene Fnue-

tionsstruugen des Nervensystems, die mit Epilepsie

nichts zu thun haben. Es ist also nicht wahrschein-

lich, dass hier ein morphologischer Charakter
vererbt werde, welcher die Ursache der Krankheit

sei. Herr Weismann ist vielmehr geneigt, letztere

in dem Eindringen eines Keimes (Bacillus) in die

elterliche Samen- oder Eizelle zu suchen. Eine solche

Uebertragung ist fr Syphilis, Blattern und Tuber-

culose wahrscheinlich geworden; fr die Muscardine-

kraukheit der Seidenraupe ist sie sicher erwiesen. Die

erbliche Uebertragung der Epilepsie wrde also nicht

auf der Vererbung einer erworbenen Structur, sondern

auf Ansteckung des Keimes beruhen.

HerrVirchow hatte bereits auf der Naturforscher-

Versammlung eingewendet und diese Einwnde neuer-

dings wiederholt (s. Archiv f. path, Anat. Bd. 103,

1886), dass es nicht verstndlich sei, warum Herr

Weis mann nur von der Vererbung knstlich

erzeugter Krankheiten spreche. Er machte dabei

auf die unbestreitbar auftretende Vererbbarkeit ge-

wisser Missbildungen aufmerksam. Dem gegenber
weist Herr Weismann darauf hin, dass solche Miss-

bilduugen eben nicht unter seinen Begriff der er-

worbenen Eigenschaften fallen. Denn es fehle der

Nachweis, dass diese pltzlich auftretenden Bildungs-

abweichungen, z. B. ein weisser Haarbschel auf dem

Kopfe eines Menschen, im Laufe des Lebens des

Individuums durch ussere Einwirkung entstanden

seien. Gewiss mssen sie, so fhrt Herr Weismanu

an anderer Stelle weiter aus (Biol. Ceutralbl. Bd. VI,

1886, S. 43), einmal zuerst aufgetreten sein, aber wir

knnen nicht genau sagen, aus welcher Ursache, wir

wissen nur, dass mindestens ein grosser Theil von

ihnen vom Keim selbst ausgeht, somit also auf Ab-

nderung der Keimsubstanz selbst beruhen mnss.

Herr Yirchow sagt nun, die erblichen Deformitten

mssten doch irgend einmal durch eine Causa externa

hervorgebracht sein. Fasst man den Begriff der

Causa externa im weitesten Sinne, d. h. begreift man

darunter auch das Aufeinander wirke n der

elterlichen Keimplasmen bei der Zeugung, so

ist gegen diesen Satz nichts einzuwenden. Es ist

aber keineswegs, wie Herr Virchow meint, unerheb-

lich fr diese allgemeine Errterung, ob die Einwir-

kung der Causa externa auf das Ei oder auf das

wachsende oder auf das ausgewachsene In-

dividuum stattgefunden hat", sondern die zu ent-

scheidende Frage ist eben gerade die ,
ob dies

einerlei ist oder nicht. Wenn gezeigt werden

knnte, dass anch nur eine jener erblichen Missbil-

dungen zuerst durch Einwirkung einer usseren Ur-

sache auf den bereits vorhandenen Krper des Indi-

viduums, also nicht auf die Keimzelle entstanden

wre, dann wre die Vererbung erworbener Eigen-

schaften bewiesen ,
und die Weismanu' sehe Hypo-

these widerlegt. F. M.

Kleinere Mittheilungen.

Rud. Spitaler: Elemente des zweiten Brooks'schen
neuen Kometen. (Circular der Wiener Akademie.

Nr. LX.)

Ueber den Kometen, den Herr Brooks in Phelps

am 30. April entdeckt hat, waren bis 17. Mai 13 Posi-

tions-Bestimmungen au verschiedenen Sternwarten ge-

macht. Aus fnf Positionen hat Herr Spitaler das

nachstehende, vorlufige Elementensystem berechnet:

T = 1880 Mai 4,25956 m. Z. Beil.

n-Sl = 38 4' 22,2"

il = 287 23 37,4

i = 99 50 29,3

lotj q = 9,925072.

Nach der aus diesen Elementen berechneten Ephe-
meride nimmt die Helligkeit des Kometen stark ab.

A. Ricco: Ueber einige eigenthmliche spectro-

skopische Erscheinungen. (Comptes rendus

T. C1I, p. 851. Memorie della Societa degli Spettroseopisli

ituliani. Vol. XV, 1886. Estratto.)

Whrend Herr Ricco am 9. Mrz an einer sehr

glnzenden Sonnenprotuberanz die Umkehrung der Na-

triumliuien D
1

uud D2 beobachtete, bemerkte er zu

seiner Ueberraschung, dass die sehr lebhafte helle Linie _D3

der Chromosphre durch einen sehr feinen, schwarzen

Strich pretheilt, als Doppelliuie erschien. Da bei dieser

Beobachtung der Spalt des Spectroskops tangential zum
Sonnenrande gestanden ,

drehte er dasselbe um 90 und

sah
,

dass diese Erscheinung an der ganzen Hhe der

Protuberanz auftrat. Spter hat er dasselbe an den

Linien C und F der Chromosphre, und zwar noch viel

leichter, auftreten sehen.

Seitdem wurden diese Beobachtungen unter den ver-

schiedensten Witteruugsverhltnissen sowohl mit Prismen-

wic mit Gitterspectrum wiederholt; und in den letzten
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Tagen des Mrz hat Herr R i c c o auch bei aufmerksamer

Prfung der schwarzen Spectrallinien au den strksten

derselben bei nicht sehr engem Spalt etwas Aehuliches

gesehen, dass sie nmlich in der Mitte heller erschienen.

Sehr deutlich trat diese Aufhellung der dunklen Linien

in ihrer Mitte auf, wenn der Spalt so breit war, dass

man die ganze Chromosphre sehen konnte; verengerte
man etwas den Spalt ,

so wurde die Helligkeit in der

Mitte weniger stark aber schrfer, die Liuie erschien

doppelt, bei noch weiterer Verengerung des Spaltes

schwand die Erscheinung. Auch diese Erscheinung
konnte an allen Linien, mit natrlicher Ausnahme der

sehr feinen, beobachtet werden, und zwar bei allen

Witteruugsverhltuissen, sowohl mit Prismen-, wie mit

Gitterspectroskop; und wie die Spaltung der hellen Liuien

durch einen dunklen Strich, so erschien die Verdoppelung
der dunklen Linie durch eine Aufhellung in der Mitte

auch, wenn der Spalt nicht im Brennpunkte des Refrac-

tors sich befand.

Herr Ricco kam zu der Uebcrzeugung, dass die

beiden Erscheinungen von ein und derselben Ursache

herrhrten, dass die eine nur die Umkehruug der ande-

ren sei, und dass beide rein instrumentelle, op-
tische Diffractionscrscheiuungeu seien. Er entfernte,

um diese Vermuthuug zu prfen ,
vom Spcctroskop alle

brechenden Theile
,

brachte vor das Oeular 3 rubin-

rnlhe Glser, und sah in der That einen schwarzen Strich

in dem rothen Bilde des Spaltes. Dasselbe sah er, wenn
er mit den drei rothen Glsern das einfache Bild des

Spaltes beobachtete
,
das vom Gitter des Gitterspcctro-

skops reflectirt wurde. Das umgekehrte Phnomen be-

obachtete er
,

als er an Stelle des Spaltes einen sehr

dnnen Platindraht unter hnlichen Bedingungen be-

trachtete.

Nach diesen Erfahrungen scheint es wichtig, dass

mau bei den von Zeit zu Zeit beobachteten, doppelten

Umkehrungen der Natrium- und Magnesiumlinieu im

Sonnenspeotrum, fr welche man die verschiedensten Er-

klrungen aufgestellt hat, sich vorher berzeuge, ob nicht

die Beugung des Lichtes an dem Spalt des Spectroskops
die Erscheinung veranlasst habe.

F. A. Forel: Ueber die Neigung der isothermen
Schichten im Wasser des Genfer Sees

(C<imptes renetus T. C1I, p. 712.)

Bisherhat mau angenommen, dass in den verschiede-

nen Thcilen eines Sees die Temperatur des Wassers in

derselben Tiefe berall dieselbe sei, dass die isothermen

Schichten, deren Wrme von oben nach unten abnimmt,
in dem ganzeu offenen See horizontal sind. Messungen,
welche Herr Forel im Sommer 1885 ausgefhrt, haben

aber gezeigt, dass dies nicht der Fall ist.

Die Temperaturen des Wassers an den beiden Enden
des sogenannten Grossen Sees, vor Chillon, nahe der

Rhonemndung, und vor Yvoire, am Eingange in den

Kleinen See, zeigten in derselben Tiefe verhltnissmssig
grosse Unterschiede

,
welche nicht auf lieobachtungs-

fehler bezogen werden konnten; in den Tiefen von 30m
und von 60 m war das Wasser vor Yvoire bedeutend klter

als vor Chillon, und der Unterschied stieg sogar bis auf 2.

Um nun festzustellen, ob es sich hier um locale Ver-

schiedenheiten handele, wurden fernere Reihen von

Temperaturmessungen vor Evian und vor Morges aus-

gefhrt; dieWerthe, welche hier gefunden wurden, lagen
zwischen den frher ermittelten Differenzen. Endlich

sind Reihenmessuugen zwischen Vevey und den Mn-
dungen der Rhone ausgefhrt worden, und diese zeigten

eine steigende Temperatur, je mehr man sich der Flss-

mndung nherte. Dasselbe wurde im August und Sep-

tember gefunden und hierdurch war der Schluss bekrftigt,
dass keiue locale oder zufllige Erscheinung, sondern

eine allgemeine Thatsaehe vorliege, welche so ausgedrckt
werden kann, dass die gleichwarmen Wasserschichten

nicht horizontal liegen ,
sondern eine Neigung zeigen,

und dass sie sich erheben
,

sowie man sich von der

Rhonemndung entfernt.

Die Erklrung fr diese auffallende Erscheinung,
dass das Wasser der Rhone, dieses Gletscherflusses, wr-
mer ist als das in gleicher Tiefe liegende Seewasser, findet

Herr Forel in dem Umstnde, dass das Flusswasser

Anschwemmungsmasseu mit sich fhrt und daher bei

gleicher Temperatur wegen dieser festen Bestandteile

schwerer ist als das klare Seewasser. 10 warmes Rlioue-

wasser muss in Folge dessen bis zu der Schicht des Sees

von 9 oder selbst 8 Wrme hinabsinken, um eine Wasser-

schicht von der gleichen Dichte anzutreffen; wenn sich da-

her das Flusswasser von 10 mit Seewasser von 8 mischt,

so erwrmt es letzteres. Soweit also das trbe Wasser

der Rhone sich erstreckt, findet, man hhere Tempera-
turen, als im klaren Seewasser in derselben Tiefe.

Wilhelm Ostwald: Die elektrische Leitungs-
fhigkeit der Basen. (Journal fr praktische

Chemie, N. F. Bd. XXX111, 1886, S. 352.)

Die chemischen Verwandtschaftsgrssen der einzelnen

Basen sind bisher numerisch noch wenig untersucht.

Mau wusste uur im Allgemeinen, dass Kali, Natron, Ba-

ryt u. s. w. viel strker sind als Ammoniak, und dieses

wieder strker als Anilin; das Verhltniss der Affinitten

aber war nicht bekannt. In allerncuester Zeit wurde

nach dieser Richtung eine interessante Versuchsreihe

von Herrn Reicher angestellt, der die Geschwindigkeit
der Verseifung ein und derselben fetten Sure mit ver-

schiedenen Basen unter einander verglich; die Grssen
der Verscifungsgcschwindigkeit gaben nun zwar ein Maass

fr die Affiuittsgrssen der untersuchten Basen, doch

konnten diese nicht mit den anderweitig gemesseneu Affini-

tten verglichen werden. Zu besseren Resultaten fhrte

der von Herrn Ostwald eingeschlagene Weg; nachdem

eine Proportionalitt zwischen chemischer Reactious-

,und elektrischer Leitungsfhigkeit festgestellt war, hat

er nmlich letztere als Maassstab fr erstere gewhlt
und so eine grosse Anzahl von vergleichbaren Bestimmun-

gen ausgefhrt.
In frhereu Versuchsreihen sind vom Verfasser die

Suren
, unorganische wie organische, nach dieser Rich-

tung untersucht und ihr Aflinittsverhltniss bestimmt

worden; die jetzt publicirte Abhandlung beschftigt sich

mit der Ermittelung der Leitungsttigkeit der Basen.

In sehr verschiedenen Verdnnungsgraden wurden Kali,

Natron, Lithion, Thalliumhydroxyd, Kalk, Strontian, Baryt,

Ammoniak und eine grosse Reihe von Ammoniakderi-

vaten, wie Methylamin, Aethylamiu, Propylamin, Di-

methylamin, Dithylamin u. a. gemessen. Die Art, wie

die Versuche angestellt, und wie die Berechnung des

moleculareu Leituugsvermgens ausgefhrt wurde, ist

von zu speciellem Interesse. Hier sollen nur einige der

gefundenen Resultate besprochen werden.

Zunchst fand man, dass Kali sich den starken Suren
hnlich verhielt, indem es wie jene mit zunehmender Ver-

dnnung ein geringes Austeigen der moleculareu Leitungs-

fhigkeit ergab und zwischen der 25G- und 512fachcu

Verdnnung [1 Mol. Salz iu 250 und 512 Vol. Wasser] ein

Maximum erreichte. Dasselbe zeigten die Alkalien und

Erdalkalien. Der Endwerth war aber bei den einzelnen

Basen nicht ganz gleich und die Unterschiede zwischen

diesen Endwertheu waren in demselben Sinne vernder-

lich, wie das Moleculargcwicht.
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Eine sehr bedeutend kleinere Leitungsfhigkeit zeigte

das Ammoniak, doch nahm auch sie mit fortschreitender

Verdnnung zu; whrend bei Kali das Maximum der

Leitfhigkeit bei 25Gfaeher Verdnnung gleich 233 war,

betrug dasselbe bei dem 1024 fach verdnnten Ammoniak
erst :I7. Durch den Eintritt von Methyl in das Ammoniak
wurden die basischen Eigenschaften, wie sich an der

bedeutend erhhten Leitfhigkeit zeigte, erheblich ver-

strkt, in den concentrirteren Lsungen um das Fnf-
fache. Das Acthylamin zeigte sich noch etwas strker

basisch, whrend Propylamiu und Amvlamin schwcher sich

erwiesen. Doch knnen hier diese weiteren Details nicht

aufgezhlt werden. Das Resultat seiner ganzen Unter-

suchung fasst Herr Ostwald in folgende Stze zusammen:
1 ) Kr die Lasen gilt dasselbe allgemeine Verdnnungs-

gesetz mit derselben Constanten, wie fr die Suren.

2) Die Hasen ben ihre Wirkungen nach Maassgabe eines

individuellen Affinittscoefficienten aus, welcher der elek-

trischen Leitfhigkeit nahe proportional ist. 3) Der
Grenzwerth

,
welchem die Leitfhigkeit bei unendlicher

Verdnnung zustrebt, ist fr die verschiedenen Basen

nicht gleich, sondern kann Unterschiede bis ber 10 Proc.

des Betrages aufweisen.

Marcel Depretz: U"eber ein Instrument zur be-

liebigen Reproduction einer unvernder-
lichen Menge Elektricitt. (Comptes rendus

T. eil. p. <;,;4.)

Eine U- frmige Rhre, deren beide geschlossenen
Schenkel in grossen Kugeln enden, ist an einer Seite voll-

stndig mit angesuertem Wasser gefllt, das noch in

den unteren Theil des anderen Sehenkels hineinreicht,
whrend der Rest dieses Schenkels mit seiner Kugel Luft

unter bestimmtem Drucke enthlt. Der mit Wasser ge-
fllte Schenkel enthlt zwei Paar Platindrhte, eins im

eylindrisehen Theile, das andere im oberen Theile der

Kugel. Lsst man nun einen Strom durch das untere
Paar durchgehen, so wird das Wasser zersetzt; das sich

bildende Gas steigt in die Kugel und drngt das Wasser
in den zweiten Schenkel, wo die Luft comprimirt wird.
1 iese Gasentwickelung dauert, bis das angesuerte Wasser
so weit gesunken ist, dass die Platinspitzen nicht mehr vom
Wasser umgeben sind, dann wird der Strom unterbrochen
und die Zersetzung hrt auf. So lange nun das Volumen
des gebildeten Gasgemisches dasselbe bleibt, muss auch
die Elektricittsmenge, welche zur Production desselben

nthig war, die gleiche sein. Da die Temperatur beider
Schenkel leicht gleich gemacht werden kann, die Feuchtig-
keit und der Luftdruck aber keinen merklichen Einfluss

auf diese Verhltnisse haben, so giebt dieser Apparat
ein sehr bequemes Mittel ab, um ohne irgend welche
Correction eine bestimmte Elektricittsmenge abzumessen.

Damit der Apparat dauernd brauchbar sei, wird
nach jeder Operation das in der Kugel befindliche Gas
durch einen elektrischen Funken, der zwischen den oberen

Platinspitzen berspringt, wieder zu Wasser verbunden.
Zahlreiche Messungen und Vergleichungen mit einem

gewhnlichen Voltameter haben ergeben, dass dieser

Apparat ein sehr zuverlssiger sei.

1'. Virchow: Verschwinden der beiden Lavaseen
in dem Krater des Vulkans Kiliauea auf
Hawaii. (Sitzungsber. d. Berliner Akad. .1. Wissensch.

1886, S. 414.)

In der Sitzung der Berliner Akademie vom 15. April
zeigte Herr Virchow Photographien der beiden Lava-
see llaleinaumau" und Neue See", welche Herr
Neu ha u ss vor zwei Jahren aufgenommen hat, und
theilte mit. dass nach einem Briefe des Herrn Arning
und nach gleichzeitig eingesandten Zeitungsberichten

diese beiden Seen, welche ganz mit glhender Lava ge-
fllt waren, nachdem sie seit dem letzten Herbst in leb-

haftester Bewegung gewesen, in der Nacht vom . auf den

7. Mrz pltzlich verschwunden sind, indem die Lava

im Grunde spurlos versunken ist. Herr Arning sah noch

im October den wunderbaren Anblick in vollster Glorie"
;

im December und Januar steigerte sich die vulkanische

Thtigkeit und das Versinken der Lava erfolgte endlich

unter gewaltigen Erdstsseu, von denen in der Schreckens-

nacht 43 gezhlt wurden. Dem Versinken der Lava

folgte der Zusammensturz der Wnde, welche am Hale-

maum.au eine Hhe von 500 bis (500 Fuss hatten. Im
Neuen See sieht man eine grosse Hhlung, deren Grund
fast 500 Fuss unter dem frheren Spiegel der Lava liegt.

F. A. Forel: Morne am Boden des Genfer Sees.

(Comptes rendus, T. Ol, 1886, 8. Fevrier.)

Der Genfer See wird bekanntlich in zwei Theile ge-
theilt: einen stlichen, weiten, tiefen und regelmssig
gestalteten, den Grossen See, und einen westlichen,

schmalen, flachen, unregelmssig gestalteten, den Kleinen

See. An der 3,4 m breiten Enge von Yvoire grenzen
diese beiden Theile an einander, und die Lothungen von

Le Beche im Jahre 1819 hatten bereits gezeigt, dass

hier eine Barre sich befinde, die Herr Forel 187G be-

sttigt und deren Tiefe er auf Gl m gemessen hat.

Die Baggerungen vom September 18S5 haben nun

ergeben, dass diese Barre eine Gletschermorue ist
,
wie

die benachbarten Hgel. Auf dem Kamme dieser Barre

fand man das charakteristische Gemisch von zertrmmer-

ten und gerollten Geschieben und von Sanden verschie-

dener Gesteine, Granite, Gneisse, Quarzite, Kiese und

Alpenkalksteine, die offenbar von den verschiedenen Ge-

birgen des Wallis abstammen. Ganz unzweifelhaft ist

sie eine Gletschermorne.

Es scheint nun sehr auffallend, dass man eine Mo-
rne in der Tiefe des Genfer Sees 1 km vom Ufer ent-

fernt und mit einer Schicht von G0 m Wasser bedeckt,

antrifft, da man doch aunehmen muss, dass die bedeuten-

den Anschwemmungen und Ablagerungen aus dem dem
Genfer See zufliessenden, trben Wasser, wie berall den

Boden, so auch diese alte Morne mit einer dicken

Schlammschicht bedeckt haben mssten. Herr Forel
erklrt diese scheinbare Anomalie in befriedigender Weise

folgendermaassen :

Ganz so wie im Gebirge der Wind alle hervor-

springenden Rcken, Kmme und Spitzen vom Schnee

frei hlt, und dieser sich nur in den Thlern und Ver-

tiefungen ansammelt, ebenso entfernen die Wasser-

strmungen alle Ablagerungen und allen Schlamm von

den Bodenerhebungen des Sees. Die Strmungen nun,
welche namentlich die Barre rein fegen, sind: 1) der

normale Strom des Sees, der das Wasser von seinen Zu-

flssen nach seinem Abtluss mit einer Geschwindigkeit
fhrt

,
die Herr Forel auf 3 mm in der Secunde be-

rechnet hat; 2) die Strmung der als Seiche" bekannten

Schaukelbewegungen des Seewassers, welche Herr Forel

genau nachgewiesen hat, und welche, nach seineu Unter-

suchungen, an der Barre eine Geschwindigkeit des Was-
sers von 25 mm in der Secunde erzeugen ; 3) die Rck-
strmung in der Tiefe, welche dem durch die Winde

hervorgerufenen, oberflchlichen Aufstauen des Wassers
das Gleichgewicht hlt; sie ist sehr bedeutend, aber noch
nicht numerisch bestimmt.

Die Steine der Morne von Yvoire sind mit einem

interessanten Moose, dem Thamnium alopecurum Schimper,
bedeckt. Bisher kannte mau in dem Wasser der Seen

dieses Moos der tliessendeu und stark gelfteten Wasser
nicht. Trotz der Tiefe, in welcher dieses Moos ge-



208 N u 1 u r \v i s s n n s c h a f 1. 1 i o ]i e R u n fl s o h a ii . No. 24.

fanden wurden, in l bis 60ih, ist es glnzend ehlorophyll-

lin.lt ifj und zeigt ppige Vegetation. Dieser Utnstnd

zwingt, die Grenze der Lichtwirkung in dem Seewasser

in viel grssere Tiefen zu verlegen ,
als bisher geschehen.

Franz Nissen: Ueber das Verhalten der Kerne
in den Milch drsenzellen bei der Ab-

sonderung. (Archiv fr mikroskopische Anatomie

IM. XXVI, 1886, S. 337.)

Die neuesten- Untersuchungen ber die chemische

Beschaffenheit des Caseins hatten zu der Erkenntniss

gefhrt, dass dasselbe ein Nucleoalbumin sei, d. h. eine

noch nicht nher bekannte, aber zweifellose Verbindung
von Albumin mit Nuclein. Da nun das Nuclei'n vorzugs-

weise seinen Sitz in den Kernen der Zellen hat, so unter-

nahm Herr Nissen, aufVorschlag des Herrn Heiden-

hain, eine Untersuchung der Betheiligung, welche etwa

die Kerne bei der Absonderung der Milch haben.

Es ist bekannt, da9S die Milch in den Milchdrsen

von den feinsten Eudlppchen secernirt wird
,

welche

aus einzelnen mit einer Zellschicht belegten Blschen be-

stehen. Diese Zellen zeigen ganz so wie die Zellen an-

derer absondernder Drsen whrend der Thtigkeit

morphologische Vernderungen, welche ihre wesentliche

Betheiligung bei dem Acte der Absonderung sicher be-

weisen. Speciell war fr die Milchabsonderung bereits

erwiesen, dass von den die Alveolen auskleidenden Zel-

len, die hoch angewachsen sind, der in das Lumen
hineinreichende Theil zerfllt und als Secretbestandtheil

entleert wird. Herr Nissen hat nun durch passende

Frbungen der Kerne in absondernden Milchdrsen be-

obachtet, dass die Kerne sich vermehren (es wurden in den

einzelneu Zellen 2, 3 und mehr Kerne gefunden), dass die an

dem Innenende der Zellen liegenden Kerne sich, umgeben
von einer Portion Protoplasma, von den Zellen loslsen

und dem Secret beimischen. Die Kerne gehen dabei

einen eigenthmlichen Zerfallprocess ein und lsen sich

schliesslich in ein Gerinnsel auf. Es findet also in der

That bei der Milchabsonderung eine Zerstrung von

Kernen statt, durch welche Nuclein in das Secret ge-

langt, wo es dann wohl zur Bildung des Caseins ver-

wendet wird.

Bekanntlich enthlt die Milch in den ersten Tagen
nach der Geburt des Jungen, das sogenannte Colostrum,
kein oder nur wenig Casein. Die Vergleichung einer

Colostrumdriise mit einer viel Casein absondernden lehrte,

dass die Alveolenzellen des ersteren bei weitem nicht

den Kernreichthum aufweisen wie die der letzteren; auch

konnte in der Colostrumdrse nicht Kernzerfall nach-

gewiesen werden.

N. W. Dinkonnw: I ntramoleculare Athmung
lind Ghrfhigkeit der Seh im m olpil ze.

(Ber. d. deutsch, bot. Gesellsch., Bd. IV, 188B, S. 2.)

Die chemischen Vorgnge bei der Ernhrung der

lebenden Organismen mssen zum grossen Theil aus

ihren Endproducten erschlossen werden und speciell fr die

Betheiligung der Gase hat man, abgesehen von dem Assi-

milationsprocess der grnen Pflanzen, als Maassstab nur

die Aufnahme des Sauerstoffs und die Abgabe der Kohlen-

sure, das, was man den Athmungsprocess nennt. Den-

selben an einfachen Organismen und namentlich unter

bekannten Aenderungen der leicht zu controlirenden

Knihrungsbedingungen zu untersuchen, hat sich Ver-

fasser zur Aufgabe gestellt, als er die Athmung der

Schimmelpilze studirte, welche auf verschiedenen Nhr-

flssigkeiten gezogen wurden. Als Untersuchungsobjectc
dienten die Gonidienformen von Penieillium glaueum,

Aspergillus niger und Mucor stolonifer, welche auf ver-

schiedenen, theils ghrfhigen, theils nicht verghren-

den Nhrstoffen wuchsen und deren Kohlensurcabgabe
abwechselnd in einer Atmosphre von Luft oder von
Wasserstofl' bestimmt Wurde. Der Verfasser publicirt
zunchst nur eine vorlufige Mittheilung, welche ausser

einigen Beispielen der ausgefhrten Experimente die

nachstehenden Resultate der Untersuchung enthlt:
Die Kohlensurebildung bei Abwesenheit von freiem

Sauerstofl' ist keine allgemeine, unter allen Umstnden
hervortretende Eigenschaft der lebendigen Zelle, sondern

sie ist abhngig von dem bestimmten , dargebotenen
Nhrmaterial. Die Schimmelpilze knnen unter diesen

Umstnden eine Kohlensurebildung nur unterhalten,

wenn sie mit Glycose ernhrt werden. Bei Ernhrung
mit nichtghrungsfhigen Stoffen hingegen, auch mit

solchen, die bei Sauerstoffzufuhr die besten Nlir-

materialien sind, hrt nach der Sauerstoffentzieliuug die

Kohlensureproduction sofort fast ganz auf. Die Kohlen-

sure, welche die Schimmelpilze in sauerstofffreiem Rume
abspalten ,

wenn sie mit Glycose ernhrt werden ,
ver-

schwindet nach Entfernung der Glycose aus dem usse-

ren Nhrmedium, trotzdem sie noch ein reichliches, bei

normaler Athmung verarbeitbares Nhrmaterial enthalten.

Die Kohlensure stammt nicht von der Spaltung des

Eiweiss her.

Der Sauerstoff, den die Schimmelpilze fr den Stoff-

wechsel brauchen, kann ihnen im sauerstofffreien Rume
nur von der ghrungsfhigen Glycose geliefert werden.

Durch Aufnahme von Pepton wird die Intensitt

des Stoffwechsels sowohl bei Anwesenheit wie beim Fehlen

des freien Sauerstoffs gesteigert. Bei Anwesenheit von

freiem Sauerstoff erhlt die Ghrung den Ernhrnngs-
stofl'wechsel und das Leben des Organismus. Beim Mangel
an Nhrstoffen sinkt aber selbst bei Sauerstoffzufuhr die

Athmungsfhigkeit allmlig bis zu einer sehr unbedeu-

tenden Grsse, ohne sogleich die Tdtung des Pilzes

herbeizufhren.

Francis Darwin und Reginald W. Phillips: Ueber
den Transpirationsstrom in abgeschnit-
tenen Zweigen. (Proceedings of the Cambridge

Philosopflical Society, Vol. V, 1885, p. 330.)

Zur Messung des Transpirationsstromes bedienteu
sich die Verfasser eines eigenen Apparates, den sie Poto-

meter nannten. Er besteht aus einem senkrechten Rohre,
von dem ein in der Mitte abgehender Seiteuast nach
oben sich krmmt und den abgeschnitteneu Zweig auf-

nimmt; das senkrechte Rohr ist beiderseits luftdicht ver-

schlossen, und hat im unteren Pfropfen ein offenes Capil-

larrohr, das unten in einer Schale mit Wasser steht; die

Rhren sind alle mit Wasser gefllt, und der trans-

pirirende Zweig muss seinen Bedarf durch die Uapillare
aus dem unteren Gefsse entnehmen. Man lsst nun
hin und wieder eine kleine Luftblase in die Capillare
von unten eintreten und misst den Trauspiratiousstrom
au der Bewegung der Luftblase.

Dieser Apparat wurde verwendet, um den Trauspi-
ratiousstrom an Zweigen zu messen, welchen in bestimm-

ter Entfernung zwei tiefe Einschnitte an entgegengesetzten
Seiten beigebracht waren

,
ferner an gebogenen uud zu-

sammengepressten Zweigen. Die zahlreichen, in der Ab-

handlung mitgetheilten Versuche ergaben, dass ein Ein-

schnitt den Transpirationsstrom wenig beeintrchtigt,
sehr stark aber der zweite; gleichwohl hob der zweite

Einschnitt, auch wenn jeder einzeln ber die Mitte des

Zweiges reichte ,
den Transpirationsstrom nicht ganz

auf. Ganz so wie der Transpirationsstrom verhielt

sich im Allgemeinen der Filtrationsstrom. Das Biegen
der Zweige und ihr Zusammendrcken verminderte die

Transpiration bedeutend, ohne sie aufzuheben. Die Ver-

fasser betrachten ihre Resultate als entschiedene An-

zeichen dafr, dass der Saft der Pflanzen in den Hohl-

rumen der Zweige aufsteige.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in BraunBchweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Ueber die gegenseitigen Beziehungen der

physikalischen Eigenschaften der chemischen

Elemente.

Von Professor H. Fritz.

(OriginalmittheiluDg.)

Die Erforschung der Gesetze, welche hei dem Zu-

sammeuhauge der Theilchen der Krper hei den

Cohsionskrften wirken, ist nicht von geringerem

Interesse, als jener bei der Fernwirkung erkannten. Der

Reiz, dieselben und deren Beziehungen zu anderen

physikalischen Eigenschaften zu ergrnden, wird

erhht durch die Schwierigkeit der gestellten Auf-

gabe; fast mehr noch dadurch, dass die einzelnen

Stoffe ein fast unentwirrbar scheinendes, buntes Ge-

misch der Beziehungen zwischen Festigkeit, Aus-

dehnung durch Belastung und durch Wrme, Dichtig-
keit und anderen physikalischen Eigenschaften zeigen.

Festigkeit, Dehnbarkeit, Bildsamkeit bei usserer

Einwirkung stehen nicht in einfachem Verhltnisse

zu der Dichtigkeit der Stoffe. Die Schmelzbarkeit,

berhaupt das Verhalten gegenber der Wrme und
deren Erscheinungen, das Verhalten gegenber denen

der Elektricitt u. s. w. wechseln scheinbar ohne Be-

ziehung zur Dichte u. s. w., so dass Grove noch

1870 Beziehungen zwischen der speeifischen Wrme,
der Dichtigkeit und der Ausdehnung durch Wrme bei

den Metallen in Abrede stellte.

In seinem Dynamidensysteme" (Mannheim 1857)
strebte Redtenbacher die Lsung einschlagender

Fragen an. Fr die Elasticitt fand er eine viel-

gliedrige, complicirte Formel, deren Prfung auf die

Richtigkeit er fr sehr schwierig erklrte. Die mit-

telst Abkrzung der Formel erhaltenen Resultate fr

Blei, Eisen, Gold, Kupfer und Zink sind in loga-

rithmischer Form zwar leidlich, in berechneten Zahlen-

werthen aber sind die Abweichungen gross.

Ein Versuch des Verfassers '), die Dichten der

Krper bei der Cohsion mit den Massen bei der

Fernwirkung, und die Festigkeit auf Zug der Krper
bei der ersteren mit der Anziehungskraft der letzteren

in Parallele zu bringen, fhrte zu dem interessanten

Resultate, dass die Dichtigkeit der Krper (^/) und

das Verhltuiss der Lngenausdehnuug des Stabes

durch Belastung (f) zu jeuer durch Wrme () ( 1

gengten, um die absolute Festigkeit (K) eiues

Metalles (pro qmm in kg) zu berechnen, wenn man
setzt: . .

.,

K=woj(^y (i)

Berechnet man in hnlicher Weise wie bei der

Attraction fr die Cohsion:

]

) S. Vierteljahressc.hr. der Naturf. Gesellsch., Zrich

1871, Bd. XVI: Ueber die gegenseitigen Beziehungen

einiger physikalischen Eigenschaften bei den technisch

wichtigsten Metallen."



210 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 25.

den Werth von H, dann erhlt man fr:
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Schmelztemperatur mal specifische Wrme dividirt

durch den Wrnicuusdehmingscoefncicuten () gleich

einer Constanteu, somit berechnen sich vermittelst der

Formel:

v$--S m
ds \ ts a

die Verhltnisse der Ausdehnung durch Belastung
zu jenen durch Wrme, wie folgende Beispiele zeigen.

Man erhlt fr bei
a

Eisen 4,2

Kupfer 5,3

Platin 8,0

Silber 8,2

Gold 10,4

Aluminium 6,6

Blei 23,3

Wismuth 20,8 etc.,

also in Uebereinstimmung mit der Beobachtung und

Formel (I).

Aus den Formeln (I) und (IV) haben wir nun die

Beziehungen:
e \ [~Z 22,4= io y = 4p=-

V K zJs\ts
Da nach (II):

so wird:

, \ /J.51 22,4 , , fTs
10 1/ -ix- = 7T7= und A = Z

oder nach der Form in (III):

d .s.A.s = ^Ts,

wodurch smintlichevierFormeln in einander schliessen.

Dass dieselben zu weiteren Combinationen benutzt

werden knnen, ist nicht weiter zu begrnden. Ebenso

mssen wir hier darauf verzichten, zu zeigen, wie sich

auch andere als die berhrten Eigenschaften auf dem

gleichen Wege in ihrer Zusammengehrigkeit mit

anderen darlegen lassen.

\
Sind die aus M = y berechneten Werthe der

relativen Entfernung der Anziehungscentren der Natur

entsprechend, dann mssen sie in Beziehung stehen

zu den Werthen aus y
-

( = Atomvolumen
)

welche mindestens in Beziehung zu den Entfernun-

gen der Atome stehen sollten, wenn berhaupt
unsere heutigen Hypothesen ber die Constitution

der Materie irgend Berechtigung haben. Trotz-

dem bei der Festigkeit fr die Werthe <d und A ganz

verschiedenartige Maassstbe zu Grunde liegen, lassen

sich die beiden Reihen von Werthen mit Hlfe der

Gleichung X = ay -\- b direct auf einander beziehen,

wenn x = 1/ -3 und y = y und (annhernd)

= 0,3, b = 1,8 gesetzt wird. Man erhlt:
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Otto Helm : Ueber die Insecten des Bern-

steins. (Schriften der natuvforsehenden Gesellschaft in

Danzig. N. F., 15d. VI, 1886, S. 267.)

Unter den Mitteln, welche am besten geeignet

sind, fchierische und pflanzliche Organismen in ihren

Formen und Structuren zu erhalten, stehen die Harze

in erster Reihe; dem entsprechend finden wir in dem

fossilen Harze, dem Bernstein, Thiere und Pflanzen in

einer Vollkommenheit conservirt, dass eine Verglei-

chung dieser einer lngst vergangenen Erdepoche

angehrigen Formen mit den jetzt lebenden die sicherste

Auskunft ber die Frage nach der Vernderlichkeit

oder Constanz der Arten zu geben vermag.
Alle Untersuchungen, welche sich mit dem Studium

der Bernstein -Einschlsse beschftigt haben, speciell

die Arbeiten ber die Insecten des Bernsteins ,
haben

nun ergeben ,
dass auf den ersten Blick die ganze

Insectenwelt der jetzigen gleich erscheint, dass aber

bei nherer Betrachtung sich eine erhebliche Ver-

nderung herausstellt. Denn nur selten findet man

Arten, welche mit den jetzt an denselben Orten leben-

den bereinstimmen; die allermeisten haben Modifi-

cationen erlitten in der Grsse, der Gestalt, der Farbe,

der Lnge der Tarsen und Fhlerglieder, in der Be-

haarung oder Sculptur; bei einigen findet man sogar

nur noch Anklnge an eine heute noch bestehende

Gattung, die oft in weit abgelegenen Lndern exi-

stirt; bei anderen findet man auch diese nicht mehr,

die Species steht einzig da und ist nicht mehr auf

der Erde bekannt. Die allmlige Umwandlung der

Arten seit der Zeit, wo die tertiren Nadelholzer

Harz absonderten, ist durch diese Befunde klar erwiesen.

Der Verfasser giebt zunchst einen kurzen Ueber-

blick ber die lteren Untersuchungen, welche sich

mit besonderen Gruppen der Insecten und anderer

organischer Bernsteineinschlsse beschftigt haben,

und bespricht die Untersuchungen der Herren Low
ber die Zweiflgler, Hagen ber die Holzluse,

Koch ber Crustaceen, Myriapoden, Arachniden und

Apteren, Germar ber die Halbflgler, Hagen und

Pictet ber Netzflgler. Die im Bernstein ein-

geschlossenen Hautflgler und Kfer waren, mit Aus-

nahme der Ameisen, noch nicht untersucht; Herr

Helm hat nun aus seiner reichen Sammlung, welche

gegen 700 Stcke mit Kfereinschlssen enthlt, 600

vorlufig wenigstens nach Familien und Gattungen

bestimmt, und verffentlicht eine Zusammenstellung
der Ergebnisse dieser Untersuchung, deren allgemeinen
Eindruck Verfasser wie folgt schildert:

Unwillkrlich drngte sich mir die Ueberzeugung
auf, dass diese Fauna in einem engen natrlichen

Zusammenhange stehe mit der noch jetzt in Europa
lebenden; ja beim Durchmustern einer Anzahl Kfer
im Bernstein glaubte ich stets ganz bestimmte Be-

kannte zu finden, erst bei nherer Prfung fand ich

die Unterschiede heraus." Oft bestehen diese Unter-

schiede nur in geringen Abweichungen in der Bauart

der Krpertheile , namentlich in den Grssenverhlt-
nissen derselben

;
im Allgemeinen sind die Bernstein-

kfer kleiner als die heute lebenden.

Einige Beispiele von ausserordentlicher Aehnlich-

keit mit den heute in Norddeutschland lebenden

Kfern werden angefhrt: Zwei Arten von Dromius

werden im Bernstein, ganz so wie gegenwrtig in

Wldern
,
ziemlich hufig angetroffen. Die eine Art

unterscheidet sich von der jetzt lebenden nur durch

eine glattere Sculptur der Flgeldecken und die andere

durch eine Schwarzfrbung des Kopfes und des Kr-
pers und etwas krzere Fhlerglieder. Ein im

Bernstein vorkommendes Anobium ferner unterscheidet

sich von den jetzt lebenden nur dadurch, dass es

kleiner gebaut ist und der Seideuberzug auf den

Flgeldecken fehlt. Und hnliche Beispiele knnten
noch vielfach angefhrt werden

, doch soll eine aus-

fhrliche Darstellung einer spteren Beschreibung der

Kfer des Bernsteins durch Fachmnner, die von

Herrn Helm bereits angeregt ist, vorbehalten bleiben.

Die Zeit, in welcher die im Bernstein einge-
schlossenen Formen gelebt haben, wird von den Geo-

logen in die ltere Tertirzeit verlegt. Zu jener
Zeit herrschte auf dem Gebiete der Bernsteinfauna

ein wrmeres Klima als jetzt, da die Existenz vieler

der beobachteten Thiere entweder direct an eine

hhere Temperatur oder an Gewchse gebunden ist,

deren Vorkommen man jetzt nur in wrmeren Kli-

maten beobachtet. Dass wenigstens die Pflanzenwelt

eine ganz andere gewesen als jetzt, geht zweifellos

aus dem Umstnde hervor, dass die Stammpflauze
des Bernsteins zu den Abietineen gehrt, und dass

man im Bernstein Theile von Cypressen , Palmen,
mehrere Eichenarten, Magnolien und Laurineen ge-

funden. Durch diese fremdartigen Pflanzen erhielt

die Landschaft ein ganz anderes Aussehen, welches

sich gewiss auch auf die darin wohnenden Thiere

bertrug. Und da die den jetzigen hnlichsten In-

secten schon Unterschiede gegen die recenten Formen

zeigen, ist die Frage von Interesse, an welcher Stelle

der Erdoberflche jetzt die nchsten Verwandten der-

jenigen Gattungen zu finden sind, welche im Bernstein

hervorragend vertreten sind.

Eine kurze Zusammenstellung der Ansichten der

oben genannten Forseher ber die verschiedenen von

ihnen untersuchten Gruppen von Insecten scheint

darauf hinzuweisen, dass die tertire Fauna des Bern-

steins keinen bestimmten Vergleich mit einer oder

der anderen der jetzt lebenden Faunen zulsst, son-

dern dass die damals lebenden Insecten verwandt-
schaftliche Beziehungen zu allen jetzt auf
der Erde lebenden haben; doch sind noch nicht

gengende Erfahrungen gesammelt und umfassende

Vergleiche angestellt, um solches mit Sicherheit be-

haupten zu knnen."

Wie verschieden zu jener Zeit, als mchtige Wl-
der den Bernstein producirten, die Lebensbedingungen
fr die Lebewesen gegen die Jetztzeit gewesen sein

mssen, geht noch aus dem Umstnde hervor, dass

die Vertheilung der Insecten auf die einzelnen Fa-

milien damals eine vllig andere war als jetzt. So

berrascht es u. A. den Kenner ausserordentlich, dass

zwei der jetzt am hufigsten vertretenen Kfer-
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i'auiilien, die der Staphyliniden (Kurzdecker) und
Curculionideu (Rsselkfer) damals so sprlich vor-

handen waren; whrend die jetzt in Preussen leben-
den Arten dieser beiden Familien zusammen 30 Proc.

aller Kferarten ausmachen, hat Herr Helm in seiner

Sammlung nur 4 Proc. Staphyliniden und 3 Proc.

Curculionideu gefunden. Hingegen stellen die Elate-

riden (Schnellkfer) mit 14 Proc. und die Chrysome-
liden (Blattkfer) mit 13 Froc. der Bernsteinarten
ein viel grsseres Contingent als jetzt. [Freilich
kann der Zufall hier eine sehr wesentliche Rolle

spielen, d. R.] Viel bezeichnender ist jedoch die That-

sache, dass im Bernstein Termiten vorkommen, und
dort sogar den sechsten Theil aller Neuropteren (Netz-

flgler) ausmachten, whrend in der Jetztzeit diese

Familie in unseren Breitengraden gar nicht ver-

treten ist.

Dass wir in der Bernsteinfauna vorzugsweise Wald-
bewohner finden, ist selbstverstndlich; aber selbst

bei dieser beschrnkten Fauna wird eingehendes
Studium noch manche interessante Streiflichter auf
die damaligen Verhltnisse der Lebewelt enthllen.

Kleinere Mittheilungen.
P. Taceliini :Spectroskopische Beobachtungen

der Sonne auf dem Observatorium des
Colle.gio Romano im Jahre 1885. (Memorie
della Societ degli Spettroscopisti italiani, Vol. XV, 1886.
Gennaio e Febbraio.)

Die beiden ersten Hefte der diesjhrigen Abhand-
lungen der italienischen spectroskopischen Gesellschaft
enthalten ausfhrlich die Beobachtungen des Herrn
Tacchini ber die Protuberanzen, die Fackeln

,
die

Flecke und die glnzenden, metallhaltigen Eruptionen,
die er im Laufe des Jahres 1885 beobachtet hat. Der
besseren Uebersicht wegen sind diese Beobachtungen
auf zwei Tafeln in Curven dargestellt, und zwar sind fr
jede Erscheinung die Curven der vier Quartale und die
des ganzen Jahres gezeichnet. Es ergeben sich aus diesen

Beobachtungen die nachstehenden Thatsachen :

Whrend in dem Jahre 1885 die Protuberanzen in
allen Zonen der Sonne vom Aequator bis zu den Polen
vorkamen, waren die Fackeln, die Flecke und die Erup-
tionen fast smmtlich zwischen dem Aequator und + 40

eingeschlossen.
Die grsste Uebereinstimmung unter einander zeigen

die Curven der Flecken und der Fackeln.
Das Maximum der Hufigkeit fr die Eruptionen,

die Flecke und die Fackeln trat in derselben Zone der
sdlichen Sonnenhalbkugel ( 10) auf. In der Nhe
des Aequators zeigen die Curven nicht die Depression,
wie in den Jahren 1880, 1881 und 1882; das Jahr 1885
ist daher zur Epoche lebhafter Sonnenthtigkeit zu
zhlen.

Die Zone der grssten Hufigkeit der Protuberanzen
entsprach nicht der der anderen Erscheinungen; das
rrotuberanzenmaximum lag ungefhr bei 25

Nimmt man die Summe aller Erscheinungen einer
Reihe als Einheit, so war die Vertheilung der Hufigkeit
auf diu beiden Ilalbkugeln folgende:

Nord Sd
Protuberanzen . . 0,478 0.522

Fackeln 0,3G7 0,633
Flecke 0,336 0,Gfi4

Eruptionen . . . 0,325 0,675

Wir finden also fast das Doppelte im Sden bei den
Fackeln

,
den Flecken und den Eruptionen der Sonne,

whrend bei den Protuberanzen der Unterschied zwischen
Nord und Sd klein war, was damit bereinstimmt, dass
sie in allen Zonen vorkamen.

G. Rayet: Aussehen des Kometen Fabry im
April 1886. (Comptcs rendus T. C1I, p. 970.)

In Bordeaux haben die Witterungsverhltnisse des
Monats April nur 3 Beobachtungen des Kometen Fabry
gestattet, am 7., 13. u. 21. Am 7. hatte der Komet
einen verschwommenen, centralen Kern von 4" Durch-
messer, der umgeben war von einer glnzenden ring-
frmigen Zone von 18" Durchmesser; der ganze Komet
hatte einen Durchmesser von 3', und der Schweif mochte
eine Lnge von 15 Bogensecunden haben. Am 13. war der
Komet ziemlich unverndert, aber der Kern war etwa
7" und der Durehmesser des Kopfes 4,8' geworden. Am
21. war der Kern sehr hell und leicht gelblich geworden,
sein Durchmesser war derselbe; ebenso war die helle
Zone unverndert, nur war sie am vorderen Theile des
Kometen heller und schien sich fcherartig zu ffnen;
momentweise erschien der Schweif des Kometen hohl
zu sein.

Das Spectrum des Kometen zeigte sich zu gleicher
Zeit bestehend aus einem sehr langen, continuirlichcn

Speetrum, das vom usserslen Roth bis ins Violet hinein
reichte und dem Lichte des Kerns entsprach, und aus
den drei gewhnlichen Banden der Kometen- Spectra.
Die mittelste Bande, welche im Grn liegt, war sehr
hell und sehr lang; die beiden usseren Banden waren
sehr schwach.

Diese Zusammensetzung des Kometen-Spectrums ist

von dem Herrn Trepied und den Herren Thollon
und Perrotiu besttigt worden. Ersterer hebt besonders

hervor, dass die Banden des Spectrums bedeutend heller

waren, als das contiuuirliche Spectrum, was auf ein Vor-
herrschen gasiger Bestandteile hinweisen wrde. Herr

Trepied hat bei engem Spalt auch die Ueberein-

stimmung der Banden mit dem Spectrum des Kohlen-
wasserstoffes besttigt. Am H.April konnten die Banden
leicht im Speetrum des Schweifes entdeckt werden,
20' vom Kern entfernt.

0. Jesse : Ueber die Bestimmung der Hhe der
Sternschnuppen in bekann ten Bahneu durch
Beobachtungen von einem Orte aus. (Astro-
nomische Nachrichten Nr. 2722.)
Zur Messung der Hhen von Sternschnuppen ist

bisher eine Methode benutzt worden, welche auf die

Beobachtungen ein und derselben Sternschnuppe von
verschiedenen Orten basirt. Da es kaum mglieh ist,

beim Erscheinen von grossen Meteoritenschwrmen die

einzelne Erscheinung au entfernten Orten zu identificiren,

schlgt Herr Jesse zwei Methoden vor, nach denen die

Hhe der Sternschnuppen durch Beobachtungen von
einem Orte aus ausfhrbar ist. Das Prineip und die Aus-

fhrung dieser Methoden mssen in der Originalarbeit

nachgelesen werden, auf welche jeder sich fr derartige
Messungen Interessirende verwiesen sei.

L. Palmieri: Neuer Beweis fr die Elektri-
citts-Ent wickelung beim Condensiren
von Wasser dmpfen. (II nuovo Cimento, Ser. 3,

Ton XIX, p. 62.)

Beobachtungen der Luftelektricitt, die sich jetzt
bereits ber 35 Jahre erstrecken, hatten dem Verfasser
strkste elektrische Spannungen der Luft beim Auf-
treten des Regens, Anhalten derselben whrend seiner
Dauer und gleichzeitiges Verschwinden beider mit solcher
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Regelmssigkeit ergeben, dass er schon frh die nchste
und unmittelbare Ursache fr die atmosphrische Elek-

tricitt in der Condcnsation der Wasserdmpfe suchte.

Bereits 1S62 hat er diesen Schluss durch das Experiment
zu beweisen gesucht; doch blieb dasselbe ohne entschei-

denden Erfolg auf die Anschauungen der meisten Auto-

ren. Verf. theilt nun ein neues, sehr einfaches Experiment
als ferneren Beweis dafr mit, dass der Dampf der Luft,
wenn er durch Temperaturerniedrigung sich zu Wasser

condensirt, positive Elektricitt entwickelt.

Er nimmt eine Platinschale von etwa 12 cm Durch-

messer, isolirt dieselbe vollstndig und verbindet sie

durch einen Platindraht mit der unteren Platte des

Elektroskop-Condensators. Das Goldblatt des Elektro-

skops bleibt in Ruhe, sowohl wenn die Schale leer, als

auch wenn dieselbe mit Wasser von der Temperatur
der Umgebung gefllt ist. Er fllt hierauf die Schale mit

festem Schnee, hlt wie gewhnlich die obere Platte

des Condensators in Verbindung mit der Erde, und

hebt sie ab; das Goldblatt zeigt nun deutliche positive

Elektricitt. Der Versuch gelingt noch besser, wenn
man gleichzeitig mit dem Abheben der oberen Conden-

satorplatte die Verbindung der unteren mit der Platin-

schale unterbricht.

Dieser Versuch ist mehrere Male Ende August und

in den ersten Tagen des September wiederholt worden,

whrend die Temperatur der Umgebung zwischen 28

und 24 variirte.

Boudet de Paris: Ueber eine neue Methode photo-
graphischer Reproduction ohne Objective,
durch einfache Lichts picgelung. (Comjites

reudus, T. CH, p. 822.)

Das neue Verfahren zur Herstellung von Photogra-

phien ohne photographische Objective besteht in Folgen-
dem: Eine Bromgelatineplatte wird platt auf einen ebe-

nen Spiegel gelegt mit der empfindlichen Seite nach

oben; auf diese sensibilisirte Elehe legt man die Zeich-

nung oder die Photographie, die man reproduciren will;

um jede Transparenzwirkung zu verhten, legt man
darber eine sehr dicke Cartonscheibe oder ein ge-

schwrztes Papier; dann bedeckt man das Ganze mit einer

viereckigen Platte gewhnlichen Glases
,
welche es ge-

stattet, alles zusammen zu halten. Hierauf exponirt man

einige Secunden lang dem Lichte einer t'areellampe in

0,25 oder 0,30m Abstand, indem man den Spiegel nach

verschiedenen Ebenen neigt, 60 dass die Lichtstrahlen

schrg zu allen Punkten des zu reproducirenden bjeetes

gelangen. Man entwickelt und fixirt dann das Cliche in

gewhnlicher Weise.

Herr Boudet de Paris hat seiner Miltheilung meh-

rere nach diesem Verfahren erhaltene Cliches beigelegt.
Sie beweisen ausreichend, dass eine Zeichnung, eine

Photographie und jedes beliebige ebene Object ohne die

gewhnlichen Apparate photographisch reproducirt wer-

den kann beim Lichte einer Carcellampe.
Zahlreiche Versuche haben gelehrt, dass man mit

Bromsilber ohne Linsenapparate nur unter der Bedin-

gung ein Bild erhlt, wenn das Licht reflectirtes ist;

mit directem Lichte ist niemals eine Wirkung erzielt

worden.

Heinrich Brunner und Ernst Cnnard : P h y t o c h em i s e h e

Studien. (Berichte der deutsch-chemischen Gesellschaft

1886, Bd. XIX, S. 595.)

Die Abhandlung enthlt einige fr die Physiologie
interessante Thatsachen und diese mgen kurz besprochen
werden

, whrend die theoretischen physiologischen Er-

rterungen, welche den grssten Raum der Abhandlung
(etwa 17 S.) einnehmen, unbercksichtigt bleiben knnen.

Die Verfasser weisen Glyoxylsure in ganz jungen
Trauben nach, neben Bernsteinsure; ferner finden sie

Glyoxylsure in unreifen Aepfeln , Pflaumen, Johannis-

beeren, Stachelbeeren und in dem Rhabarber und con-

statiren, dass die Menge der Glyoxylsure mitzunehmen-
der Reife der Frchte abnimmt. Aus dem Safte der

Rhabarberblattstiele stellen die Verfasser Salpeter und
Bernsteinsure dar, weisen ferner Oxalsure und Aepfel-
sure in demselben nach.

Aus Pllanzensfteu , welche erst erhitzt und filtrirt,

dann mit Jod versetzt worden waren
,
konnten die Ver-

fasser das basische Bleisalz einer Monojodbernsteinsure
darstellen. Es gelang ihnen nicht, sicher festzustellen,

aus welchem Krper die Monojodbernsteinsure entsteht,

und da in den Sften zugleich Traubenzucker nach-

gewiesen wurde
, ausserdem die jodabsorbirende Eigen-

schaft der Pflanzensfte durch Kochen der letzteren mit

verdnnten Suren oder Alkalien verschwand, so glauben
sich die Verfasser zu der Annahme berechtigt, dass die

Monojodbernsteinsure aus einer Glycobernsteinsure",
d. h. einem aus Zucker und Bernsteinsure gebildeten
Glucosid hervorgehe.

Dieses hypothetische Glycosid oder ein hnliches

Glycosid soll nach ihnen in allen Pflanzensften enthalten

sein, welche Jod zu absorbiren vermgen, und auf die

Hypothese des allgemeinen Vorkommens dieser hypo-
thetischen Glycoside bauen die Verfasser fernerhin

eine Reihe von theoretischen Schlssen, fr deren wissen-

schaftliche Behandlung die nthigen botanischen Grund-

lagen fehlen. M.

E. A. Schfer : Ueber denRhythmus, in welchem
die Muskeln die Willensimpulse beim
Meuschen beantworten. (The Journal of Physio-

Logy. Vol. VII, ]>. 111.)

Wenn mau einen Muskel willkrlich dauernd zu-

sammenzieht, so kann mau mittelst eines auf denselben

aufgesetzten Hrrohres einen tiefen Muskelton hren,
als Beweis dafr, dass der Muskel nicht dauernd gleich-

massig zusammengezogen ist, sondern eine ganze Reihe

einzelner Zusammenziehungeu ausfhrt, die sich zu dem
Gesammteffcct der dauernden Verkrzung summiren.

Die Anzahl dieser Einzelzuckungen bei dem Acte will-

krlicher dauernder Contraction war noch nicht sicher

festgestellt. Herr Schfer suchte dies auf folgende

Weise zu erreichen.

Gegen den Muskel, der dauernd coutrahirt werden

sollte, wird eine Marey'sche Kapsel gelegt, d. h. ein

dnnwandiger, mit Luft gefllter Gummiballon, der durch

ein Gummirohr mit einer hnlichen Kapsel communicirt,

auf welcher ein Schreibhebel ruht. Zieht sich der

Muskel zusammen, so wird er dicker, drckt auf die

Kapsel and hebt so den Hebel, der auf einer gleich-

massig rotirendeu Trommel durch eine Curve die Con-

traction aufzeichnet. Besteht die Contraction aus ein-

zelnen Zuckungen, so wird die Curve aus einzelnen

Zacken bestehen, die man dann bequem zhlen kann.

Von den Herren Canney und Tun st all sind nun

an 20 verschiedenen Individuen derartige Versuche an-

gestellt, die meisten an der sogenannten Maus", einem

den Daumen nach innen ziehenden Muskel, zwei an dem

zweikpfigen Beuger des Armes. Das Resultat war ein

merkwrdig gleichmssiges. Alle untersuchten Indivi-

duen fast ergaben einen Rhythmus von etwa 10 Einzel-

znckungen in der Secunde bei der dauernden willkr-

lichen Contraction; nur wenige zeigten einen constanten

Rhythmus von 8 bis 9, und ein- oder zweimal wurden

11 bis 12 Zuckungen beobachtet; die Extreme waren

8 und 13.
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Dieses Resultat ist ganz besonders aus dem Grande

interessant, weil nach rlen Untersuchungen des Herrn

Seh t c r eine sehr hufige elektrische Reizung der moto-

riselieii Halmen im Gehirn der Thiere gleichfalls nur mit

10 Zuckungen des betreffenden Muskels in der Secunde

beantwortet wird, und derselbe Rhythmus auch bei

knstlieh hervorgerufenen, epileptischen Zuckungen be-

obachtet worden ist (vgl. Rndseli. I, IU2).

C. P. und R. B. Sarasin: Notiz ber directe
C o m in unication des Blutes m i t d e m u m -

gebenden Medium. (Arbeiten aus dem zoologisch-

zootomisenen Institute zu Wrzburg, BJ. VIII, 1886, S. 04.)

Wahrend einer durch den Eintritt der Regenzeit
Veranlassten Unterbrechung ihrer zoologischen Studien

in den gebirgigen Theilen von Ceylon haben die Ver-

fasser mit ihren verhltnissmssig beschrnkten Illt's-

mittelu eine spter weiter zu verfolgende Beobachtung ge-

macht, welche sie in einer vorlufigen Notiz publicirten.

In der Oberhaut der Larven der Blindwhle, Epi-

crium glutinosum, fanden sie Systeme feinster, zwischen

den Zellen frei endender Rhrchen, welche kronleuchter-

arlig nach oben sich verzweigend, an ihrem unteren

Ende sich trompetenfrmig in eine Capillare des Blut-

gefasssystems ffnen. An der Mndungsstelle in die

Capillare hat das Canlchen einen Durchmesser, der

etwa ein Fnftel bis ein Siebentel der Blutkrperchen

betrgt, so dass letztere nicht austreten knnen, wohl

aber kann die Blutflssigkeit mit dem umgebenden, fls-

sigen Medium in Commuuication treten, und ein Aus-

tausch der Gase stattfinden.

Nachdem die Verfasser somit eine directe Commu-
uication zwischen dem Blute und dem umgebenden Me-
dium bei diesen Larven niedrigster Lurche nachgewiesen,
nutersuchten sie die Kiemen einer Goldschleie und fan

den wohl hnliche Verhltnisse, doch konnte die Exi-

stenz feinster Rhrchen zwischen den ussersten Zellen,

bis zu welchen das Blut dringt, nicht mit gleicher Ent-

schiedenheit nachgewiesen werden. Erfolgreicher war
in dieser Beziehung die Untersuchung der Haut einiger

Mollusken (Planorbis und Paludomus); sie fanden neben

Drseugugen die schon von Herrn Leydig zwischen

den Zellen des Eussepithels beobachteten Rhrchen und

eonstatirten, dass diese Rhrchen, deren Durchmesser

V]0 bis Y12 einer Epithelzelle betragen, einerseits frei

ins subepitheliale Gewebe enden, das mit Blut erfllt

ist, und ebenso frei nach aussen. Weiter fanden die

Herren Sarasin bei Regenwrmern ein System von

Hohlrumen zwischen den Zellen der Haut, welche von
den feinsten Auslufern der Blutcapillaren mit Blut ge-
trnkt werden und nach aussen hin durch die Cuticula

in die den Regenwurm stets einhllende Feuchtigkeits-
schieht mnden. Endlieh wurde in der Haut des cey-
lonesischen Landblutegels ein hnliches Verhalten wie

bei den Regeuwrmern beobachtet, zwischen den Epi-
dermiszellen Intereellularrume

,
welche mit den Blut-

gefssen communieiren
;
aber bei diesen Thieren konn-

ten die feineren Poren in der Cuticula nicht nachgewiesen
werden, weil hierzu die Instrumente nicht ausreichten,
doch ist ihre Anwesenheit wohl unzweifelhaft.

Die Wichtigkeit dieser Befunde fr die Lehre von
der Athmung wird von den Verfassern kurz angedeutet.

J. Dewitz: Ueber Gesetzmssigkeit in der
Orts Vernderung der Spermatozoen und
in der V e r e i n i g u n g derselben mit dem
Ei. (Pfliiger's Archiv fr Physiologie, XXXVIII, S. 358.)

Die Frage, auf welche Weise es den in dem Sperma
planlos herumschwimmenden Spermatozoen mglich ist,

das Ei zu treffen und an demselben die so enge Mikro-

pyle aufzufinden, scheiut bisher noch wenig studirt zu

sein. Nachdem jedoch durch die Arbeiten des Tbinger
Botanikers Pfeffer der Nachweis geliefert worden, dass

auf die Bewegungen der Schwrmsporen niederer Pflan-

zen gewisse Stolle richtend und anziehend wirken und

dass dadurch wahrscheinlich das Eindringen der Samen-

fden in das Ei dieser Pflanzen ermglicht werde, hat

Herr Dewitz sieh durch eine lngere Reihe von Unter-

suchungen bemht, auch fr die Samenfden der Thiere

gewisse Gesetzmssigkeiten aufzufinden. Bisher ist es

ihm jedoch erst fr ein Thier, nmlich die grosse

Kchenschabe, gelungen, die Existenz einer solchen Ge-

setzmssigkeit in der Ortsvernderuug der Spermatozoen
und die Bedeutung derselben fr das Eindringen der-

selben in die Mikropylen nachzuweisen.

Durch Zerschneiden des betreffenden Erpertheiles
in einer passenden Kochsalzlsung stellte er sich eine

Spermaflssigkeit her und brachte sie unter das Mikro-

skop; hierbei fielen zwei Erscheinungen auf, einmal,
dass die Spermatozoen kreisfrmige Bahnen beschreiben,
und zweitens, dass sie von den Flchen angezogen wer-

den. Durch leicht zu bersehende Versuche berzeugte
sich Herr Dewitz, dass die Spermatozoen sich oben
am Deckglase und unten am Objecttrger ansammeln,
und dass sie diese Flchen dann niemals mehr verlassen

;

ferner dass die kreisfrmigen Bewegungen, die sie be-

sehreiben, stets gleich gerichtet, sind, und zwar fr den

Beobachter, der auf die Spermaflssigkeit und die da-

hinter liegende anziehende Flche blickt, links herum,
oder entgegen dem Zeiger der Uhr.

Nicht nur die Glasllehe, sondern auch die Luft

wirkte in angegebener Weise auzieheud, und Herr De-
witz sah an frei liegenden resp. hngenden Tropfen
von Spermaflssigkeit die Spermatozoen am Glase und
an der freien Flche ihre entsprechenden kreisfrmigen
Bahnen beschreiben. Die Gestalt der Flchen war hier-

bei irrelevant, gekrmmte verhielten sich ebenso wie

ebene. Die Oberflchen der Eier werden nun in hn-

licher Weise anziehend auf die sich bewegenden Sper-
matozoen wirken, und letztere werden daher gezwungen,
auf den Eiern ihre Kreise zu beschreiben

, wobei die

vielen trichterfrmigen Mikropylen der Blatta-Eier leicht

Gelegenheit fr das Eindringen der Spermatozoen in das

Ei geben.

Job. Behrens: Beitrag zur Kenntniss der Befruch-

tungsvorgnge bei Fucus vesiculosus. (Ber.

i. deutsch, bot. Ges. Bd. IV, 1886, S. 92.)

Der Blasentang (Fucus vesiculosus) bildet in beson-

deren Behltern (Conceptacula) an den Sprossenden ge-
trennter Pflanzen die mnnlichen und weiblichen Fort-

pflanzuugsorgane, die Antheridien und Oogouien ,
aus

deren protoplasmatischem Inhalt sich Gl Spermatozoiden
bez. 8 Eizellen differenziren. Aus ihren beiderseitigen
Hllen befreit, werden letztere von ersteren im Wasser

umschwrmt und befruchtet. Die Art und Weise des

Befruchtungsvorganges war bisher noch nicht vllig auf-

geklrt. Thuret, der erste Beobachter, konnte in keinem

Falle ein Eindringen von Spermatozoiden in das Ei wahr-

nehmen. Er nahm daher, um die liefruchtuug zu er-

klren, an, dass osmotische Vorgnge zwischen Spermato-
zoid und Ei stattfnden. Pringsheim dagegen giebt

an, dass die Spermatozoiden ins Ei eindrngen. Dieselbe

Ansicht verficht D o d el-Port, doch hat er das Ein-

dringen nicht beobachtet. Nach den Anschauungen,
die man sich in neuerer Zeit ber das Wesen des

sexuellen Vorganges gebildet hat, ist nun allerdings eine

Befruchtung durch Diffusion undenkbar. Dass auch

Blascntange keine Ausnahme von dem allgemeinen Schema
machen ,

sondern dass sich auch bei ihnen die Befruch-



216 Nat in- Wissenschaft liehe Rundschau. No. 26.

tung durch wirkliche Vereinigung der weihlichen und

mnnlichen Plasmamassen, hez. wenigstens der Zellkerne,

vollzieht, weist Herr Behrens am Schlsse der oben

angezogenen Arbeit nach, welche einen sehtzenswerthen

Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Sexualorganc

der Tange bildet.

Herr Behrens konnte zwar auch das Eindringen

der Spermatozoiden in das Ei nicht direct beobachten.

Indem er aber frische Eier mit Spermatozoiden mischte

und nach einigen Minuten mit Jodlsung tdtete, gelang

es ihm, nunmehr in den Eiern die Anwesenheit zweier

Zellkerne Dachzuweisen, von denen der eine, aus ver-

schiedenen zwingenden Grnden, als der Sperinatozoid-

kern anzusehen war. Die Stadien, welche zur Beobach-

tung gelangten, zeigten beide Kerne der Mitte sehr

genhert, nur einmal den einen, wahrscheinlich den

mnnlichen, nahe am Rande. Das Spermatozoid scheint

also, nach diesem Mangel an Zwischenstadien zu urtheilen,

sehr schnell einzudringen. In einem spteren Stadium

zeigten sich die beiden Kerne zu einem einzigen ver-

einigt. Die Eizelle bekommt in diesem Stadium ein ver-

ndertes Aussehen, vergrssert sich um das Doppelte

und umgiebt sich mit einer Membran. Die Embryonal-

entwickeluug beginnt nunmehr mit der Theilung des

Zellkerns nach dem indirecten Modus unter Auftreten

karyokinetischer Figuren. F. M.

Kreusler: Ueber Assimilation und Athmung
der Pflanzen. (Verhandlungen d. naturhistor. Vereins

d. Rheinlande u. Westphalens, Jahrg. XXII, 1885, Sitzungs-

ber. S. 330.)
Die Pflanzen entnehmen die Kohlensure, welche sie

zu ihrem Aufbau verwerthen, der atmosphrischen Luft,

einem Gasgemische also, in dem die C02 nur in sehr

grosser Verdnnung (0.0003 bis 0,000-1) enthalten ist.

Wie sich die Pflanzen bei reichlicher Zufuhr der Kohlen-

sure verhalten
,

war bisher nur au Gasmischuugen
untersucht, welche ganz unverhltnissmssig viel C 0.2 ent-

hielten, zwischen 1 und 100 Procent. Um nun die Ver-

suchsbedingungen mehr den natrlichen auzuschliessen,

hat Herr Kreusler eine neue Methode eingefhrt,
welche im Wesentlichen darauf beruht, dass man der in

einem dichten Behltniss befindlichen Pflanze ein be-

kanntes Gewicht Kohlensure zufhrt, das nach dem Ex-

periment vorhandene Gas durch C0.2 - freies verdrngt,
und die CO wieder durch Wgung bestimmt. Die

Differenz zwischen verabreichter und wiedergefundener
Kohlensure giebt den Verbrauch bei der Assimilation

oder (im Dunkeln) die Grsse der Athmung.
Auf die Vorzge und die Schwierigkeiten dieser

Versuchmethode soll hier nicht weiter eingegangen wer-

den- es sei nur erwhnt, dass Herr Kreusler seine

Methode fr besonders geeignet hlt zum Studium des

Gasaustausches der Pflanzen, so dass die nach dieser

Richtung beschftigten Pflanzenphysiologen diese Methode

einer genauen Prfung werden unterziehen mssen. Als

Lichtquelle wurde bei den Versuchen elektrisches Bogen-
licht benutzt, das lngere Zeit constant einwirken konnte.

Ging mau vom Procentsatz der atmosphrischen
Luft aus", so beobachtete mau mit der Vermehrung der

Kohlensure eine anfangs sehr schnell zunehmende Stei-

gerung der Assimilation; diese Begnstigung wurde dann

immer geringer und machte schliesslich, wenn auch all-

mli-, einer entgegengesetzten Einwirkung Platz. Das

Optimum der Kohlensurewirkung schien nach den Ver-

suchen etwa zwischen 1 und 10 Proc. zu liegen. Diese,

Ergebnisse stehen im Grossen und Ganzen mit frher

nach anderen Methoden gefundenen im Einklnge.
Von grossem Eiufluss auf die Assimilation erwies

sich der Wassergehalt der Bltter. Eine durch strkere

Verdunstung veranlasste Verminderung der Feuchtigkeit

konnte, lange bevor die Pflanze sichtbar welkte, dahin

fuhren, dass hei bester Beleuchtung die Assimilation fast

vllig versagte, resp. mit dem Effect der Athmung sich

ausglich. Mit dem rechtzeitigen Erstze des Wassers

kehrte auch die frhere Assimilationsgrsse zurck.

Erwhnenswerth ist, dass in derVerfrbung begriffene,

also dem Hinsterben verfallene Bltter nach Maassgabe

des grn verbleibenden Autheils noch krftig assiinilirten.

Die Vergleichung des elektrischen Lichtes mit dem

Tageslichte lehrte
,

dass mit einem Bogeulichte von

10,5b Normalkerzen aus der Entfernung von 0,3 bis 0,5 m
(unter Vermeidung schdlicher Wrmestrahlung) Assimi-

lationswirkungen erzielt werden konnten, welche dem
Effecte einer gemssigten Tagesbeleuchtung gleichkamen
und ihn noch bertrafen. Eine mehrfach schon con-

statirte proportionale Beziehung zwischen Beleuchtuugs-
und Assimilationsinteusitt fand sich beim elektrischen

Lichte annherungsweise innerhalb gewisser Grenzen

besttigt. In 1 bis lVa m Entfernung war die Assimilation

schon etwa der Athmung gleich.
Auf den Athmungsgasaustausch schien weder der

Kohlensuregehalt der Luft noch ihr Wassergehalt von

Eiufluss zu sein; doch sollen diese Resultate noch durch

weitere Untersuchungen, die sich ganz speciell mit der

Athmung beschftigen, geprft werden.

Ferdinand Freiherr von Richthofen : Fhrer fr
Forschungsreisende. Anleitung zu Be-

obachtungen ber Gegenstnde der

physischen Geographie und Geologie.

(Berlin, Oppenheim, 1886, 745 S.)

Wenn (las frher in demselben Verlage unter Lei-

tung des Herrn Neumayer erschienene mehrbndige
Werk den Zweck hatte, den Reisenden, welche neue

Gebiete erforschen, eine Vorbereitung und Anleitung

zum Beobachten jeglicher Art zu geben, beschrnkt das

vorliegende Buch diesen allgemeinen Zweck auf die

physische Geographie und Geologie. Aber nicht allein

solche, die sich weniger mit der Sache beschftigt

haben, leitet es zu solchen Beobachtungen an, sondern

es liefert auch fr den Fachmann manche interessante

Gesichtspunkte und Anregungen. Es wirkt nicht allein

fr Forschungsreisende, die sich im Auslande aufhalten,

fordernd, sondern zeigt auch, wie mannigfache Beobach-

tungen auf uuseren heimischen Gebieten noch angestellt

werden knnen. Sehr wnschenswert ist, wenn die

cn-osse Zahl von Reisenden, welche wesentlich zum

Vei-nugeu unser Vaterland und die benachbarten Lnder

durchstreift, wissenschaftliches Beobachtungsinteresse und

wissenschaftliches Verstndniss gewinnt; es wird dadurch

einmal der Genuss des Reisens veredelt, dann aber die

physikalisch geographische Keuntniss gefrdert; man

muss nur nicht verlangen, dass jedes Gebiet Material fr

alle Beobachtungen liefert, aber der Inhalt des vor-

liegenden Buches zeigt, dass jede Gegend Gelegenheit

z unbestimmten Beobachtungen bietet:

Erste Abtheilung: Einleitender Theil. Cap. I.

Reisevorbereitung und Reisemethoden. Cup. II. Messung

und Zeichnung. Cap. III. Klimatische und biologische

Beobachtungen. Zweite Abtheilung: Beobachtungen

ber usserheh umgestaltende Vorgnge. Cap. IV. Beobach-

tungen ber Vernderungen an Fels und Erdboden. Cap. V.

Beobachtungen ber Bodenwasser und Quellen. Cap. VI.

Beobachtungen ber die mechanische Arbeit der fliessenden Ge-

wsser.
=

Cap. VII. Beobachtungen an Eis und Gletschern.

Cap. VIII. Beobachtungen an den stehenden Gewssern des

Festlandes Cap. IX. Beobachtungen an Meeresksten.

Cap X. Beobachtungen bei Seefahrten. Cap. XI. Beobach-

tungen ber die mechanischen Wirkungen der atmosphrischen

Strmungen auf dem Festlande. Dritte Ab th ei 1 un g: Be-

obachtungen ber Erdboden, Gestein und Gebirgsbau. Cap. XII.

Beobachtungen ber den lockeren Erdboden. Cap. XIII. Be-

obachtungen ber Gesteine. Cap. XIV. Beobachtungen ber

Vulcane und jungeruptive
Gesteine. Cap. XV. Beobachtungen

ber den Bau' der Gebirge. Cap. XVI. Die Hauptformen der

Bodenplastik. Cap. XVII. Beobachtungen ber nutzbare

Mineralien. ,.,-,. , n * i

Wie reichhaltig und vortrefflich die einzelnen Capitel

ausgefhrt sind, wrde eine nhere Darlegung des Inhalts

der einzelneu Abschnitte ergeben, bei denen auch be-

sonders hervorgehoben ist, welche Beobachtungen noch

fehlen, welche nothwendig und welche wnschenswert

sind, und knnen wir nur hoffen, dass das Buch einen

recht weiten Leserkreis finden mge und so der Gedanken

und die Hoffnung, dass das Reisen sich mehr naturwissen-

schaftlich vertiefen mge, der Verwirklichung^
naher

gebracht werde. bclnv.

Hierzu eine Extra - Beilage.
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A. Ricco: Berichte ber die Beobachtun-
gen der rothen Dmmerungen. (Rendi-
conti liella R. Accademia dei Lincei. Ser. 4, Vol. 1, p. 159,
230. Vol. II, p. 6.1

Die Iusel Ferdinande.-, die blaue Sonne
und die rothen Dmmerungen des Jabres
1831. (C'omptes rendus, T. CII, p. 1060.)

I.

Die regelmssigen Beobachtungen dauerten vom
3. Dec. 1883 bis zum 30. April 1884, spter bis zum
Kode des Jabres wurden nur die Intensitt der Er-

Bcbeinung Tag fr Tag und besonders merkwrdige
Eigenthttlnlichkeiten aufgezeichnet. Man erhielt so

52 mehr oder weniger vollstndige Bestimmungen der
Zeit der verschiedenen Phasen. Aus der Gesammt-
lieit der Beobachtungen ergeben sieb folgende That-
sachen :

Seit dem Erscheinen der aussergewhnlichen,
rotben Dmmerungen schien der Himmel an der
Sonnenseite durch einen sehr leichten, ungleich-

massigen Nebel mehr oder weniger verschleiert. Auf
demselben hob sieb, vollkommen oder tbeilweise aus-

gebildet, eine grosse Aureole oder Krone um die

Sonne ab, welche aus einer inneren Flche von sehr

heller, grnlich oder blulich weisser Farbe bestand
und ans einem Ringe von braun rother, nach Roth

neigender Farbe, wie die des blanken Kupfers; nach
aussen verlor sich der Ring am Himmel als ein vio-

letter, sehr verschwommener Dunst.

Die Art und die Anordnung der Farben sind

identisch mit denen des Beugungsringes erster Ord-

nung und auch mit denen der ersten unter den

Kronen, welche sich zuweilen im Nebel oder in leich-

ten Wolken um die Sonne oder um den Mond bilden.
Die Krone ist somit eine Erscheinung derselben Art
wie die der gewhnlichen atmosphrischen Aureolen
und wie diese durch Diffraction entstanden.

f) Aus dem Kreise unserer Leser ist von compe-
teuter Seite uns er Wunsch ausgesprochen worden, die
Naturwissenschaftliche Rundschau mchte den deutschen
Lesern die wichtigen Untersuchungen des Professor Rice o
in Palermo ber die aussergewhnlichen Dmmerungserschei-
nungen 1883/84 in extenso zugnglich machen. Da dieses
Phnomen weit ber die Kreise der Fach -Meteorologen
allgemeines Interesse hat, kommen wir diesem Wunsche
durch unsere Extra -Beilage nach, welche die wrtlich
ebersetzung von drei Mittheilungen enthlt, die Herr

Professor Ricc am 1. Mrz 1885, am 2. August 1885 und
am :;. Januar 18KC der Accademia dei Lincei zu Kern ein-

gesandt hat. Wir fgen ausserdem eine vierte Mittheilung
'i Iben Autors ber die rothen Dmmerungen des Jahres
1831 hinzu, die am 10. Mai 1886 der Pariser Akademie
durch Herrn Paye berreicht worden ist und eine wirb
tige Besttigung d-s Frheren enthlt.

Die oben genannte Reihenfolge der Farben ist

die umgekehrte wie die der Hfe, in welchen das
Roth innen und das Blau aussen liegt; dadurch wird
die Hypothese ausgeschlossen, dass die fragliche Krone,
wie die Hfe, durch Refraction oder Dispersion in

Eiskrystallen entstanden sei.

Nach oben wird die Krone schwcher, neigt
ins Hellrosa und erstreckt sich bis zum Zenith als

ein zarter lillafarbiger Dunst; unten spielt die Farbe
der Krone ins Orange, wodurch eine hnliche Fr-
bung entsteht wie die blanker Kauonenbronze. Diese

Frbung verbreitet sich bis zum Horizonte, wenn
die Sonne nicht sehr hoch steht.

Bei nicht sehr hohem Sonnenstaude konnte man
erkennen, dass der die Krone bildende Nebel
in fast horizontaler Richtung leicht ge-
streift ist.

Man sieht die Krone viel besser, wenn die Sonne
von einer Wolke bedeckt ist; oft unterscheidet man
sie gut, wenn die Sonne hinter hohen Fabriken ver-

deckt ist, bei ganz heiterem Himmel beobachtete
man sie deutlich am 5., 11. und 28. April 1884.

Leichte Wolken nehmen, wenn sie ber den rothen

Ring ziehen, durch Contrast eine grnliche Farbe an.

Manchmal kann mau diese Krone auch um den
Mond sehen, aber sehr schwach.

Mit dem Sextanten am 31. Mrz 1884 ausge-
fhrte Messungen gaben folgende Maasse des rothen

Ringes:
Innerer Radius = 10 48'

Radius des Kreises grsster Intensitt = 15 10'

Aeusserer Radius = 21 26'

Diese Krone entsteht in gi-osser Hhe, denn die

Cirri ziehen vor derselben vorber, ohne dass eine

Aenderung in ihrem Aussehen oder in dem der Krone
eintritt.

Wenn die Sonne dem Horizonte nahe ist, fter

und besser noch
, wenn sie von Gebirgen bedeckt ist,

und fast immer (bis zum April 1884), wenn die

Sonne etwas unter dem Horizonte steht, nimmt die

Krone das Aussehen einer Brcke oder eines Bogens
von hoher Wlbung an, dessen Schenkel sich erwei-
tern und mit dem gewhnlichen Nebelstreifeu oder
der dichtereu Luft unten am Horizonte vereinigen.

Whrend der ersten Deobaehtungen der rossen

Dmmerungen begann dieser Bogen etwa 16 Minuten
vor dem Untergange der Sonne am Horizonte sich be-

merkbar zu machen, seitdem immer frher, so dass man
im April schon bei hoher Sonne seine Umwandlung
oiler seinen Uebergaug in die beschriebene Krone sah

;

nachher wurde er aber immer schwcher und unvoll-

kommener.
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Der Bogen bat eine graurthliche Farbe, die

Schenkel spielen ins Orange und verschmelzen mit

der gleichen Frbung der untersten atmosphrischen
Schicht. Diese Frbungen rhren offenbar von der

auswhlenden Alisorption der brechbareren Strahlen

her, welche am unteren Thcile der Atmosphre mit

grsserer Intensitt statthat. Das Innere des Bogens
hat eine glnzende, blulich- oder grnlich weissche

Frbung.
Der den Bogen bildende Nebel ist gleich-

falls gestreift, sogar deutlicher als in der Krone,
als wre er von dichten und kleinen Cirrostrati ge-
bildet.

Die Richtung der Streifen ist eine hori-
zontale oder von unten nach oben und
rechts, oder nach Norden, geneigte, wenn man die

Abenddmmerung beobachtet; diese Richtung deutet

also eine Strmung aus Sdwest an.

Diese Streifung zeigte sich oft auch innerhalb des

Bogens, seltener ausserhalb desselben; manchmal sah

man aber den Himmel am Abend streifig, ohne dass

sich der fragliche Bogen gezeigt hatte.

Dieser Bogen oder diese Brcke wird strker,

deutlicher, rthlicher, wenn die Sonne unter den

Horizont sinkt, und folgt der Bewegung des Gestirns,

wobei er sich nach Norden verschiebt.

Wenn die Sonne von dichten Nebeln umgeben
ist, so verkleinert sich der Umfang der unteren

Theile der hellen Flche der Krone oder der Brcke
und nhert sich der Sonne, so dass diese excentrisch

nach unten zu liegen kommt; die Krone nimmt dann

eine ovale Gestalt an mit einem spitzeren Scheitel

nach oben und die lichte Brcke scheint eine schr-

fere Wlbung zu haben.

Zuweilen sah man die Sonne den unteren Scheitel-

punkt des Ovals einnehmen, welches die helle innere

Flche begrenzt.
Etwa 12 Minuten nach dem Untergnge der

Sonne am Horizonte zeigt sich am oberen Theile des

Bogens eine deutliche und begrenzte, rosige

Frbung (erstes rosiges Licht), whrend der Rest des

Bogens schwcher wird, besonders an seinem usseren

Umfange.
Nach dem Mrz 1884 beobachtete man ein vio-

lettes, ziemlich diffuses und ausgedehntes Licht,

das sich kaum vom Himmelsblau unterschied, aber

dies sieht man gewhnlich nach schnem Sonnen-

untergange.
An der Stelle der verschwundenen, grauen Brcke

oder whrend sie erlischt, erscheint ein Bogen von

lebhaft rother Farbe, der ins Orange spielt an seinem

inneren Umrisse und ins Rothe am usseren Um-

fange; er ist verschwommen und erstreckt sich noch

oft als leichter, violetter Dunst bis zum Zenith (und
manchmal ihn berragend), er nimmt dann die Ge-

stalt einer ungeheuren Halbellipse au , die unten

ausgehhlt ist.

Dieser rosige Bogen theilt sich zuweilen in von

der Sonne divergirende Streifen, von denen die dem

Horizonte nheren, welche auch die lngeren sind,

sich gekrmmt paarweise vereinen, wie Bogen des

grssten Kreises der Himmelskngel. Die Rume

zwischen den Bndeln und manchmal auch der innere

Umriss des rosigen Bogens (von dem die Streifen

ausgehen) zeigen die blaue Farbe des Himmels;
seltener, wenn das rosige Licht sein- lebhaft ist,

haben die genannten Zwischenrume eine violette

Farbe.

Diese Streifen entstehen meist durch das Zusam-
mentreffen der horizontalen Strahlen der Sonne mit

entfernten Bergen, selten Siciliens, fters Afrikas,

Sardiniens whrend der Abenddmmerung, Siciliens,

Dalmaticns und Albaniens whrend der Morgen-

dmmerung. Die Streifen fehlten in der Zeit, wo
die Sonne im freien Meere zwischen Sardinien und

Afrika unterging. Dies folgt aus der Berechnung
des Azimuts und des Abstandes der Sonne vom Hori-

zonte, aus denen sich der Ort ableiten lsst, der von

den horizontalen Sonnenstrahlen getroffen wird zur

Zeit des Auftretens der rosigen Streifen.

Der rosige Bogen sinkt anfangs viel schneller als

die Sonne; zuletzt mit kleinerer Geschwindigkeit,
etwa um 1 in l ]

/ ; , Minuten, die aber immer noch

grsser ist als die der Sonne, welche ungefhr 1" in

5V2 Minuten betrgt. Hingegen folgt die Krone der

Sonne mit der gleichen Geschwindigkeit.
Beim Hinabsteigen des rosigen Bogens geht der

innere Bogen oder auch das untere Segment ins

Grne ber und dann ins Gelb und ins Orange, wel-

ches die Farben des innerhalb des Bogens sichtbaren,

tiefen Horizontes sind.

Whrend des Hinabsteigens wird die Krmmung
des rosigen Bogens und des unteren Segmentes ge-

ringer, weil die Richtung, in welcher mau die Grenz-

linie des Theiles der von der Sonne erleuchteten

Atmosphre sieht, immer schrger wird.

Whrend der rosige Bogen untergeht, erscheint

er glnzender, weil er immer mehr hervortritt in der

wachsenden Finsterniss des brigens Himmels.

Die Farbe des Lichtes des Bogens neigt immer
mehr ins Rosigrothe und ins Purpurfarbene; desshalb

bleibt allein der Theil von dieser Farbe sichtbar.

Dieses erste rosige Licht geht hinter den Bergen

unter, etwa 35 Minuten nach dem Untergange der

Sonne am Horizonte, 1 h 3 m vor dem Ende der

astronomischen Dmmerung. Auf diese Daten hat

natrlich die Hhe der Berge einen Einfiuss, die

zwischen 3 bis 7 verschieden ist.

Aus den angestellten Rechnungen, bei denen die

atmosphrische Refraction bercksichtigt worden,

folgt, dass der rosige Bogen am Horizonte unter-

geht, wenn die Sonne unter demselben Horizonte im

Mittel 9,5 steht, dies ist der Abstand des Scheitels

des Bogena von der Sonne. Hingegen ist der Radius

oder der Abstand der Sonne von dem rothen inten-

siveren Theile der Krone 15,2" und der von ihrem

usseren Umrisse 20,4. Daher ist der rosige Bogen
verschieden von der Krone; ferner erheischt die

von der Entstehung der Dmmerungsstreifen gegebene

Erklrung, dass der rosige Bogen hervorgebracht

werde von den directeu Sonnenstrahlen, nicht von

den gebeugten, welche die Atmosphre erleuchten.

Stets, wenn die rosige Dmmerang hinreichend

lebhaft ist, beobachtet man im entgegengesetzten
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Theile des Himmels eine ausgedehnte, wenig ge-

krmmte, rosige Zone ber einem dunklen Segment,
welches der Schatten der Erde ist. Bisweilen tlieilt

sich auch diese Zone in Streifen. Am Morgen des

4. Decembers entwickelte sich dies Phnomen sehr

schn im Nordwesten
;
das Segment und die Zwischen-

rume zwischen den rosigen Streifen waren blau;

nach Gestalt, Lage und Farbe hatte die Erscheinung
die gisste Aehnlichkeit mit dem Nordlichte; aber

ihr Zusammenfallen mit dem Gegenpunkte der Sonne,

ihre Verschiebung mit diesem Punkte-, die Zeit, in

der sie auftrat, das Fehlen der Linie 1-174 K iin

Speotrum ihres Lichtes, welche fr das Polarlicht

charakteristisch ist, berzeugten, dass es sich nicht

um dieses Phnomen handle.

\ enn die rosige Dmmerung wenig intensiv ist

und der rosige Bogen wenig entwickelt ist, dann ist

dieser oft an der Basis unvollstndig und bildet eine

rosige, schwebende Masse oder Wolke; oberhalb

oder unter derselben sieht mau eiue grne Zone der

gewhnlichen Dmmerung.
Kurz, die rosige Dmmerung rhrt von dem rosi-

gen Bogen her, der sich ber die gewhnliche Dm-
merung lagert, welche, vom Horizonte ab, aus einer

rothbraunen oder violettrotheu, einer oraugegelben,

grnlichblauen und blauen Zone besteht.

Oft, wenn das inteusive, erste rosige Lieht unter-

geht und zuweilen frher (wie erzhlt worden), zeigt
sich ein zartes, milchig rthliches, rosig weissliches

oder lillafarbiges Licht in der Hhe, gleichmssig,
ziemlieh ausgedehnt und verschwommen, nach Art

eines grossen und hohen
,
zum ersten rosigen Lichte

concentrischen Segmentes; dieses zweite rosige Licht

reicht oft zum Zenith und nicht selten noch darber
hinaus : sein Umriss ist niemals scharf wie der des

ersten. Dieses zweite rosige Licht nimmt au Inten-

sitt und Sttigung zu, so dass es zuweilen von ziem-

lich lebhafter purpurner Farbe ist.

Dann senkt sich dieses zweite rosige Licht, zieht

sich zusammen, wird schwach und geht schliesslich

hinter den Bergen unter, etwa 13 Minuten vor dem
Ende der astronomischen Dmmerung. Au3 den an-

gestellten Berechnungen folgt unter Bercksichtigung
der atmosphrischen Refraction, dass das zweite rosige

Licht am Horizonte untergeht, wenn die Sonne unter

demselben im .Mittel 19,5" steht.

Das zweite rosige Licht erscheint nur, wenn das

erste intensiv ist; und die Intensitt des zweiten

rosigen Lichtes ist stets kleiner als die des ersten.

Diese Verhltnisse der Intensitten der beiden

Lichter, und der Umstand, dass die Sonne
beim Untergange des zweiten rosigen
Lichtes am Horizonte doppelt so tief

unter demselben steht, als beim Unter-
gange des ersten rosigen Lichtes, machen
es ziemlich wahrscheinlich, dass das zweite Licht

der Betlex des ersten in der Atmosphre ist; dass in

den verschiedenen Fllen die Depression der Sonne

beim Untergange des zweiten rosigen Lichtes ent-

weder etwas grsser oder etwas kleiner als das dop-

pelte der Depression der Sonne bei dem eisten Lichte

ist, erklrt sich leicht, wenn man bedenkt, dass die

grosse Schwche des zweiten Lichtes es bewirken

kann
,
dass einmal ihre ussersten Auslufer unsicht-

bar sind
,

und dass ein anderes Mal die grssere
Dunkelheit des Himmels beim Untergange des zwei-

ten Lichtes seine subjeetive Sichtbarkeit steigert.

Ferner muss man bedenken, dass, wenn das erste

rosige Licht ziemlich ausgedehnt, von nicht gleich-

frmiger Intensitt und in geringem Abstaude von

der rellectirenden Luit ist, die Ketlection desselben

in der Atmosphre nicht eine so regelmssige sein

kann, wie die der Sonne.

Niemals wurde das zweite rosige Licht in Strei-

fen gotheilt gesehen; auch dies wrde bedeuten, dass

es nicht durch directe Strahlen der Sonne erzeugt ist.

Zuweilen
,

aber selten
,
beobachtet man au der

Basis des zweiten rosigen Lichtes ein gelbliches Seg-
ment.

Es scheint, dass in einigen seltenen Fllen nach

dem zweiten rosigen Lichte ein drittes sehr schwaches,

rthliches Licht brig bleibt; aber bei der Beobach-

tung dieses Lichtes kann man niemals sicher den

Zweifel ausschliessen, ob nicht das Zodiakallicht mit

im Spiele ist.

Wenn das erste rosige Licht schwach ist, ist das

zweite sehr schwach oder fehlt ganz; nach diesem

im ersten Falle, und an Stelle desselben im zweiteu,

beobachtet man das gewhnliche, grnbluliche Licht

der gewhnliehen Dmmerungen.
Zwei Beobachtungen des Untergehens des ge-

whnlichen grnen Dmmerungslichtes, eine am
26. Februar 1882, die zweite am 30. Mrz 1884,

haben fr die Depression der Sonne beim Unter-

gange der gewhnlichen Dmmerung am Horizonte

Werthe ergeben, welche unter sich uud mit den von

den Astronomen festgestellten bereinstimmen, nm-
lich 18,8 und 17,3.

Seit den letzten Tagen des November 1883 hatte

man glnzende, rosige Dmmerungen gesehen, aber

man hatte sie nicht besonders aufmerksam beachtet,

weil ihre Intensitt nicht grsser war als die der

schneren unter den gewhnlichen Dmmerungen die-

ses Landes. Aber am Abend des 3. December und am

Morgen des 4. nahm die Erscheinung ganz ausser-

gewhnliche Verhltnisse uud Helligkeiten an
,

wie

man sie nachher nicht mehr beobachtet hat; nichts-

destoweniger blieb die Intensitt der Dmmerungen
gross den ganzen December, den Januar 1884 und

deu Anfang des Februar; dann nahm sie merklich

ab, so dass in den folgenden Monaten die rosigen

Dmmerungen von einer bestimmten Intensitt selten

wurden.

Das zweite rosige Licht begaun bereits anfangs

Februar mehrere Male zu fehlen und dann immer

hufiger, so dass kurz darauf sein Erscheinen unge-

mein selten war.

Die Sonne, der Mond und die Planeten zeigten

in der Nhe des Horizontes immer die gewhnlichen

rothorangen, orangen, goldgelben Frbungen, die von

der gewhnlichen Absorption der Atmosphre ab-

hngen.
Wenn hingegen der Mond und die Planeten

(.Venus) von dem ersten oder zweiten rosigen Lichte
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umgeben erschienen ,
und wenn die Flammen der

Strassenlaternen whrend des Leuchtens der rosigen

Dmmerung angesteckt wurden, erschienen sie von

blulicher oder grnlicher Farbe wegen des physio-

logischen Oontrastes, der das Auge weniger empfind-
lich macht fr das herrschende rothe Licht, so dass

es die Complementrfarben aus den Bestandteilen

des weissen Lichtes strker wahrnimmt.

Aehnliche , subjeetive , grnliche Frbungen sieht

man in den hellen Wolken, und besonders in den

Cirri
,
und zwar auch dann

,
wenn das Auge an das

rothe Lieht gewhnt und von demselben ermdet,
dieses nicht mehr wahrnimmt, so dass ein Grund
fr den Contrast zu fehlen scheint.

In dein Spectrum des gewhnlichen Dmmerungs-
lichtes sind das Roth, das Gelb und das Violett

absorbirt; und diese Absorptionen sind um so inten-

siver und ausgedehnter, je niedriger die Sonne, unter

dem Horizonte steht, so dass schliesslich nur das

Grn brig bleibt.

Im Spectrum des ersten und zweiten rosigen
Lichtes und in dem dos graurthlichen Rogens ist

das Roth lebhaft, das Gelb und das Violett sind

vollkommen absorbirt, das Grn und Blau sind

schwach. Das gleiche Spectrum atmosphrischer

Absorption beobachtete ich zu Modena in der rotheu

Dmmerung des 27. Februar 1877.

Im Spectrum des rosigen Lichtes sah man keine

anderen dunklen Linien als die gewhnlichen durch

die Absorption der Atmosphre hervorgebrachten,
aber sehr stark. Auf der Sonne vor oder nach der

rosigen Dmmerung, und auf dem in das rosige Licht

gehllten Blonde habe ich mit dem Teleospectroskop
keine anderen Absorptionen oder Linien, die von

den gewhnlichen der Atmosphre verschieden wren,
beobachtet, und zwar auch wenn der Mond grnlieh

aussah; ein sicherer Reweis, dass diese Frbung eine

rein physiologische Erscheinung ist.

Deshalb unterscheiden sich die sogenannten rosi-

gen Dmmerungen von den gewhnlichen rothen

Dmmerungen nur durch die grssere Intensitt der

ersteren.

Nichtsdestoweniger trat mit den rosigen Dmme-
rungen die neue Erscheinung der grossen Krone um
die Sonne auf, die bisher permanent war, und die

andere Form derselben Erscheinung, oder der Rogen,
welcher ber der unter dem Horizonte befindlichen

Sonne stand, seit dem Mrz 1884 schwcher war,

jetzt sehr schwach und oft unsichtbar ist.

Da diese Erscheinung durch DitiVaction hervor-

gebracht wird, so fhrt dies zur Amiahme eines sehr

feinen Staubes in grosser Hhe in der Atmosphre.
Ein solcher Staub wrde, da er die Menge des

von der Atmosphre leflectirten Lichtes vermehrt,

auch die ungewhnliche Intensitt der Dmmerungen
erklren.

Aus 30 Beobachtungen der Dmmerungen habe

icli die Daten ausziehen knnen zur Berechnung des

Abstandes der Sonne vom Horizonte im Momente des

Erscheinens oder des Vcrschwindens des ersten und

zweiten rosigen Lichtes hinter den Bergen und des

Abstandes der Sonne vom Horizonte beim Aufgehen

und Untergehen dieser Lichter am eigentlichen Ho-
rizonte, unter Bercksichtigung der atmosphrischen
Rcfraction; ich habe ferner die Hhe dieser Lichter

berechnet, unter steter vollkommener Rercksichti-

gung der atmosphrischen Rcfraction. Durch Ver-

einigung der Beobachtungen, welche fast gleiche
Daten ergaben, habe ich 16 Gruppen gebildet, die

mir 14 Bestimmungen der Hhe des ersten rosigen
Lichtes ergaben und 6 des zweiten.

Die gefundene Hhe (fr den Moment des Ver-

seil wimlens hinter den Bergen) war im Mittel, wenn
man das Gewicht der einzelnen Bestimmungen be-

rcksichtigt, fr das erste rosige Licht 17,5 km (und

18,2, wenn man das Gewicht nicht bercksichtigt),
fr das zweite rosige Licht 85,2 km.

Fr das erste rosige Licht am Morgen hat man
aus einer einzigen Beobachtung bei seinem Aufgange
die Depression der Sonne = 10,8 und die Hhe =
23,6 km.

Berechnet man die Hhen des ersten und zweiten

rosigen Lichtes entsprechend ihren Winkelhhen, die

man in verschiedenen Augenblicken des Auf- und

(Jntergehens gefunden, so ergeben sich in 15 Fllen,

weniger drei, merklich grssere Werthc, je liefer die

Sonne unter dem Horizonte war; sicherlich in Folge
der grsseren Dunkelheit, welche die schwchsten

und hchsten Theile des rosigen Segments sichtbar

macht.

Retrachtet man das Aufgehen des rosigen Lichtes

im Meere, so sieht man es nicht am eigentlichen

Meereshorizonte hervorkommen, sondern vielmehr in

einer Hhe von einigen Graden oberhalb der Schichten

dichterer Luft und der Dmpfe, welche den untersten

Horizont einnehmen. Deshalb kann man in diesem

Falle auch nicht die grsste Hhe des rosigen Lichtes

erhalten.

Kurz, aus den Beobachtungen des Aufgehens und

des Uutergehens des rosigen Lichtes erhlt man nicht

die Hhe der oberen Grenze der Schicht reilectirender

Materie
;
da diese sicherlich ungemein weit verbreitet

ist, erhlt man nur die Hhe derjenigen Schicht,

deren Dichte gross genug ist, um so viel Sonnenlicht

zu reflectiren
,
dass es, nachdem es die Atmosphre

schrg durchlaufen und einen grossen Weg iu den

unteren, weniger durchsichtigen Gegenden zurck-

gelegt hat, noch im Stande ist fr das Auge des Reob-

achters das allgemeine Dmmerungslicht zu ber-

treffen, oder besser das des Himmelsgrundes, auf dem

sich das besprochene rosige Licht projicirt.

Deshalb ist das gefundene Mittel von 17,5 km
fr das erste rosige Licht sicherlich kleiner als diu

mittlere Hhe der oberen Grenze der reflectirenden

Schicht.

Was die fr das zweite rosige Licht gefundene
Hhe betrifft, so hat sie keine Bedeutung, wenn,

wie es namentlich durch den Umstand bewiesen

scheint, dass bei seinem Untergnge am Horizonte

die Depression der Sonne doppelt so gross ist, wie

die entsprechende fr das erste rosige Licht, das

z\yeite rosige Licht nur ein Reflex des ersten ist.

Die fr das erste rosige Licht gefundene Hhe
wurde vom 3. December an immer kleiner; in der
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Abenddmmerung jenes Tages ergab sie sieh zu

27 km, sie ging dann auf 12 herab am 5. und 6. Fe-

bruar und war 13 km am 13. April.. Dies wrde an-

deuten, dass die reflectirende Schicht sich allirialig

senkte.

Um zu sehen, ob man factisch das Niederfallen

einea besonderen Staubea whrend und nach der

Periode der grossen rosigen Dmmerungen beobach-

ten kann, habe ich eine Reihe mikroskopischer Unter-

suchungen folgender Objecto angeordnet:

a) Des groben Absatzes vom Wasser eines Gas-

pari n'schen Evaporimeters, der der freien Luft

exponirt war auf der Terrasse des Observato-

riums in der Hhe von 76,0 m ber dem Meere

und von 4 ti in ber dem umgebenden Boden
;
die-

ses Wasser war nicht erneuert vom 1). November

1883 bis zum 3. Januar 1881, wo es entfernt

wurde.

b) Des feineren Absatzes desselben Wassers nach

drei Monaten Ruhe.

c) Des Staubes, der von den Dachrinnen des Obser-

vatoriums am 20. Deceruber 1881 gesammelt
worden.

d) Des Absatzes des Regenwassers vom 19. bis

20. Februar 1884, das im Regenmesser auf der

Terrasse des Observatoriums gesammelt war,

nachdem es drei Monate gestanden.
Diese Objeete wurden verglichen mit

c) Kalkspathpulver,

f) Quarzpulver,

g) Feldspathpulver,
h ) Kieselpulver,

i) Strassenstaub, der vom Winde auf die Terrasse

geweht war,

1) Scirocco-Staub,

m) Krakatoa-Asche, die mir vom Director des me-

teorologischen Centralinstituts, Prof. Tacchini,
berlassen war.

Die Probeu der Ablagerungen a), b), c), d) wur-

den mit Salzsure behandelt und weiter untersucht.

Das Ergebuiss dieser Untersuchungen war, dass

in den atmosphrischen Ablagerungen a), b), c), d)

keine merkliche Spur irgend eines neuen Staubes vor-

hauden war und speciell, dass keine Spuren vuleaui-

scher Aschen erkennbar waren.

Ich habe die Ehre gehabt, dass dieser Schluss

bekrftigt worden ist durch den ausgezeichneten Geo-

logen und Vulcanologen Prof. Gemmellaro fr den

Absatz a), durch den Director der landwirtschaft-

lichen Station von Palermo, Dr. Danesi, fr die Ab-
stze a), b), c), d), durch den Dr. Bon izzi, Professor

der Naturgeschichte am technischen Institute zu Mo-
dena fr den Absatz c).

IL

Ich habe die Intensitten des ersten rosigen Lich-

tes (geschtzt in zehn Graden von Null bis zum
Maximum am 3. Decembcr 1883) mit den meteoro-

logischen Daten
,

die am meteorologischen Observa-

torium von Valverde, das zum astronomischen zu
Palermo gehrt, 1";, km von diesem entfernt, auf glei-

cher Hhe liegt, verglichen.

Ich habe die Stunde 6 p. unter den meteorologischen

Beobachtungen ausgesucht, weil sie vom December

bis zum Mai in der Periode der Dmmerung liegt,

oder ihr nur um Weniges vorausgeht.

Ich habe als lebhafte (oder auergewhnliche)
rosige Dmmerungen diejenigen unterschieden, in

denen die Intensitt gleich acht Grad oder grsser

geschtzt war.

Ich habe die folgenden Mittel des Druckes, der

Temperatur, der Dampfspannung, der relativen

Feuchtigkeit, der Geschwindigkeit des Windes fr
die Monate December 1883, Januar, Februar, Mrz,

April, Mai 1884 bestimmt:

a) Mittel von 6 h. p. an den Tagen mit lebhaften

rosigen Abenddmmerungen.
b) Mittel (gewhnliche) der Tage mit lebhaften

rosigen Dmmerungen.
c) Monatsmittcl um 6 h. p.

d) Monatsmittel (gewhnliche).

e) Monatsmittel des letzten Quinopjenuiuins 1880

bis 1884.

Nachdem ich die Vergleichungen gemacht, erhielt

ich nachstehende Differenzen fr den atmosphrischen
Druck :

(a e) in allen Mouateu posit.; im Mittel -\- 1,53mm
(li d) in allen Monaten posit.; im Mittel = -\- 1,43

(b e) in allen Monaten posit.; im Mittel = -f- 1,55

(d e) in drei Monaten posit., in drei Monaten negat.;

im Mittel = -\- 0,12mm

Somit waren die intensiven rosigen

Dmmerungen in der Stunde, dem Tage
und dem Monate, in dem sie sich zeigten,

begleitet von hohem Drucke.

Fr die Temperatur hat man:

(a c) in 4 Mun. negat., in 2 posit. ;
Mittel 0,51

(1> d) in 4 Mon. negat., in 2 posit.; Mittel = 0,55

(b e) in 5 Mon. negat., in 1 posit.; Mittel = 0,62

(d e) in 3 Mon. negat., in 3 posit. ;
Mittel= 0,07

Somit waren die rosigen Dmmerungen
begleitet von niedriger Temperatur.

Aehnliche Vergleichungen wurden fr die anderen

meteorologischen Elemente ausgefhrt, sie haben aber

keine scharfen, bezeichnenden Resultate ergeben: es ist

jedoch bekannt, dass diese Erscheinungen mehr einen

localeu Charakter haben als der Druck und die Tem-

peratur.

Als Probe der vorstehenden Resultate habe ich

eine Vergleichung angestellt zwischen den Schwan-

kungen der Intensitt des erstell rosigen Lichtes um

wenigstens 2" von einem Tage zum folgenden mit

den gleichzeitigen Schwankungen des Druckes und

der Temperatur um C h. p.

Unter 17 Fllen von Zunahme der Intensitt der

Dmmerungen hatte man in 11 eine Zunahme des

Luftdruckes und die mittlere Schwankung der 17 Flle

war -\- 1,56 mm; man hatte ferner in 11 Fllen Ab-

nahme der Temperatur und die mittlere Schwankung
der 17 Flle war 0,66.

Unter 16 Fllen von Abnahme der Intensitt der

rosigen Dmmerungen hatte man in 10 eine Abnahme

des Druckes und die mittlere Schwankung der 16 Falle

war 1,87 mm; man hatte ferner 10 Flle von Zu-
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nhme der Temperatur und die mittlere Schwankung
der 16 Tage war -+- 1,17.

Da man die rosigen Dmmerungen nur bei wenig-
stens theilweise heiterem Himmel sieht, und da an

heiteren Tagen gewhnlich der Druck hher und die

Temperatur niedriger ist, musste man das Bedenken

ausschliessen, dass die erwhnten meteorologischen
Zustnde nur der Heiterkeit des Himmels entsprechen ;

ich habe daher fr den Druck und die Temperatur
in diesen G Monaten auch noch bestimmt:

f) das Mittel um 6 h. p. der nicht bewlkten Tage,
und es ergab sich fr den Druck:

(a f) in 4 Mon. posit. ,
in 2 negat; Mittel = 4- 0,49 mm.

Und fr die Temperaturen:
(a f) in 4 Mon. posit., in 2 negat. ;

Mittel= 0,44mm.
[Druckfehler wahrscheinlich statt 0,44. D. lt.]

Somit war an den Tagen mit rosigen intensiven

Dmmerungen im Allgemeinen der Druck grsser
und die Temperatur geringer als die, welche nicht

bewlkten Tagen entsprechen.
Diese Resultate stimmen mit denen berein

,
die

vom Director des italienischen meteorologischen Insti-

tutes, Prof. Tacchini, gefunden wurden, soweit sie

den Druck vom Januar 1884 ab betreffen.

Beziehung der Intensitt des braunen

Bogens zu den meteorologischen Zustn-
den. Nachdem die Intensitt des braunen Bogens in

10 Graden von Null bis zum Maximum im April 1884

geschtzt war, und nachdem sie mit den meteorolo-

gischen Zustnden um 6 h. p. verglichen worden, fand

sich eine sichere Beziehung nur zur relativen Feuch-

tigkeit.

Ich habe die folgenden Mittel der relativen Feuch-

tigkeit bestimmt (ausgedrckt in Hundertste] der

Sttigung) fr die Monate December 1883, Januar,

Februar, Mrz, April 1884 um G h. p.
1
):

a) von den Tagen mit starkem Bogen (Intensitt

gleich oder grsser als 8"),

b) der Monate,

c) der nicht bewlkten Tage.
Es ergab sich:

(a b) in allen Monaten positiv; Mittel = -\- b,"

(a e) in allen Monaten positiv; Mittel = -4- :;,:;

Somit waren die Dmmerungen mit star-

kem Bogen feuchter als die anderen und
dies kann nicht von der Heiterkeit des Himmels ab-

hngen, die fr die Sichtbarkeit des Bogens noth-

wendig ist, wie sich auch aus der Vergleichung (a

c) ergiebt.

Es scheint daher wahrscheinlich, dass der braune

Bogen herrhrt von einem Niederschlage des Wasser-

dampfes der Atmosphre; dies wrde auch berein-

stimmen mit seiner streifigen Structur.

Dies schliesst aber nicht die Anwesenheit des sus-

pendirten Staubes aus, der durch Difl'raction die Au-
reole um die Sonne erzeugt; vielmehr scheint sie

natrlich
,
da jedes Krnchen (nach den Versuchen

von Aitken) einen Kern abgiebt, auf dem sich das

Wasser niederschlgt, und somit die Aureole verstrkt.

') Im Mai wurde der Bogen nur einmal gesehen und
desshalb wurde fr diesen Monat keine Vergleichung aus-

gefhrt.

Ich habe die Abendbogeu 26 mal gestreift gesehen;
19 mal horizontal, 7 mal mit schrgen Streifen, so

dass sie einen Luftstrom von NE oder SW anzeigten;
die Richtung des Windes in jenen 7 Tagen um G h. p.

war in drei Fllen NE, in zwei hatte man Windstille

beim Uebergange von NE zu SW, ein anderes Mal
beim Uebergange von NW zu SW; nur einmal hatte

man die Richtung WNW.
Somit entspricht meist die Richtung der

Streifen des Bogens der Richtung des vom
Anemometer angegebenen Windes.

IJeziehung der Aureole und des braunen

Bogens zu den rosigen Dmmerungen. Obwohl
diese Erscheinungen gleichzeitig aufgetreten, war doch

im April 1884, als die rosigen Dmmerungen schwach
und selten geworden, die Krone in ihrer grssten In-

tensitt; im Januar 1885, als die aussergewhnlichen

rosigen Dmmerungen seit langer Zeit aufgehrt hat-

ten, wurde die Krone fters deutlich beobachtet.

Was den braunen Bogen betrifft, so habe ich ihn

vom December 1883 bis December 1884 beobachtet;

15 mal stark (Intensitt >S), gefolgt von schwachen,

rosigen Dmmerungen (Intensitt ^ 5). Professor

Tacchini hat vom Januar bis December 1884 19 mal

starke Bogen mit schwachen rosigen Dmmerungen
beobachtet.

Ich habe 4 mal, Prof. Tacchini 14 mal starke

Bogen beobachtet, denen gar keine rosige Dmmerung
gefolgt ist.

Somit war keine Beziehung zwischen der
Intensitt der Aureole und des Bogens zu

den rosigen Dmmerungen vorhanden.
Endlich haben auch die Aureole und der Bogen

unter einander eine gewisse Unabhngigkeit, da im

Jahre 1885, obwohl die Aureole mehrere Male deut-

lich auch am freien Himmel gesehen worden (beson-

ders im Anfange des Jahres) und stark gefrbt zwischen

den Wolken (jedoch nicht wie zuerst), der braune

Bogen in diesem Jahre immer sehr schwach gewesen,
und jetzt (Juli 1885) fast unsichtbar ist (jedoch nicht

ganz verschwunden).

Diese Unabhngigkeit der Aureole und des Bogens
wre in Uebereinstimmung mit der gegebenen Er-

klrung fr die Bildung dieses Bogens.

III.

Zur Erklrung der rothen Dmmerungen wurde

die Theorie aufgestellt, dass sie durch Difl'raction er-

zeugt seien, wie die Aureole oder Sonneukrone, welche

seit 1S83 die Sonne umgiebt; die nachstehenden Resul-

tate meiner Studien machen eine solche Theorie l

)

schwer annehmbar.

1) Ich habe einige Messungen des usseren hori-

zontalen Radius der Aureole gemacht bei vier ver-

schiedenen Hhen des Gestirns; es folgt, dass dieser

Radius (22) abnimmt mit der Hhe (]i) nach einem

Gesetz, das ausgedrckt wird durch :

E = 26 7,lGsm%7(.

]
) Die Dmmeruugserscheinungeu im Jahre 1883 und

ihre physikalische Erklrung von J. Kiessling, Pro-

fessor am Johanneum zu Hamburg. Leipzig 1885.
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Die Differenzen zwischen den berechneten und be-

obachteten Radien sind gleich oder kleiner als die

mittleren Messungsfehler.
Dieses Wachsen von 7? mit der Abnahme von h

lsst sich erklren durch die grssere Schrgheit der

beugenden atmosphrischen Schicht in Bezug zu den

Sonnenstrahlen
,

in Folge deren diese eine grssere
Zahl von beugenden Krperchen treffen, und daher

wird der Ring intensiver und seine usseren Auslufer

werden sichtbarer.

Wir knnen hieraus schliessen
,
dass der horizon-

tale ussere Radius, wenn die Sonne am Horizonte

ist, 26 betrgt,
Da die Diffraction rings um die beugenden Krper-

chen symmetrisch erfolgt, so muss der Scheitel der

Aureole, wenn er am Horizonte gesehen wird, von

der Sonne nicht weniger als 20 entfernt sein.

Der rosige Rogen hingegen (das erste rosige Licht)

geht am Horizonte unter, wenn die Sonne nur 9,5

unter demselben steht.

2) Da die Aureole der Sonne folgt, ist ihre Hhen-

nderung pro Minute whrend der Dmmerung fast

coustant zwischen 0,17" und 0,18.

Hingegen folgt aus 23 Schtzungen des rosigen

Bogens (ausgefhrt in Vergleichung mit einem 14

umspannenden Object), dass die Acnderung der Hhe
wchst mit zunehmender Hhe; und aus 4 Schtzun-

gen, die smmtlich am Morgen des 24. April 1884

ausgefhrt sind, erhielt mau die folgende empirische

Relation zwischen der genannten Aenderung pro Mi-

nute (V) und der Hhe (/*)
:

F= 37,13sm2
7,

welche das Gesetz der scheinbaren Winkelgeschwin-

digkeit (der Erde) eines Objectes ist, das sich mit

gleichfrmiger Geschwindigkeit auf der Tangeute im

Zenith bewegt zu einer der Erde conceutrischen Kugel-
flche und mit grsserem Radius.

Sei H die Hhe des Berhrungsortes, S der durch-

laufene Raum von diesem Punkte aus, a die Winkel-

hhe, so ist :

s = Htanr/u;

(1s = da;
cos !a

ds
.

(1 u = cos-u,

und setzt man = A; 90 = K, so hat mau:

,1h V== Asin q
-K.

Wenn man bedenkt, dass wegen der Kleinheit des

ersten D.inimeruugssegmentes (10") die Tangente sich

nur wenig ber die Kugelflche erhebt und dass heim

Hinabsteigen des rosigen Rogens wegen der grsseren
Dunkelkeit seine usseren, schwcheren Auslufer

sichtbar werden, weshalb er scheinbar langsamer sinkt,

so kann man als bewiesen betrachten, dass der Scheitel

des rosigen Bogens wirklich einen Bogen durchluft

ber einer hhereu, horizontalen, atmosphrischen
Schicht, ganz so wie es die Grenze des gewhnlichen

Dmmernngslichtes macht.

3) Wenn die Aureole untergeht, kann sie nur um
sehr wenig ihre Gestalt und ihre Dimensionen wegen
der atmosphrischen Refraction ndern; die grssere

Schrgheit der beugenden Schicht kann keine Aende-

rung hervorbringen in der Gestalt und den Dimen-

sionen der farbigen Ringe; wie man leicht auch ex-

perimentell sich berzeugen kann mit einem Glase,

das mit Lycopodiumpulver bestreut ist und verschieden

schrg zwischen Auge und Lichtquelle gehalten wird.

Wenn hingegen der rosige Bogen untergeht, nimmt
er verschiedene Formen und Hhen an; er stellt eine

sehr hohe, kugelige Spindel, einen Halbkreis, eine

Niere, ein Hyperbelsegment, ein niedriges Segment
mit kleiner Krmmung dar.

4) Wenn der rosige Bogen ein Theil eines Di ffrac-

tionsringes wre, wrde seine Farbe erzeugt seiu

durch Uebereiuanderlagern des Roth und Violett zweier

Ringe benachbarter Ordnung, und im Spectrum msste
ausser dem Maximum im Roth ein Maximum im

Violett sein, was nicht der Fall ist.

5) Endlich sind die Aureole und die rosigen

Dmmerungen zwei unabhngige Erscheinungen; oft

wurde vom Prof. Tacchini und von mir die atino-

sprisehe Krone um die Sonne sehr deutlich gesehen,

gefolgt von nur schwachen rosigen Dmmerungen oder

von gewhnlichen Dmmerungen.
Die Aureole ist eine neue Erscheinung seit 1SS3;

rosige Dmmerungen sind zu allen Zeiten und berall

beobachtet worden.

Somit ist der rosige Bogen oder das erste

rosige Licht der rothen Dmmerungen nicht

die Fortsetzung des Phnomens der Diffrac-

tions-Aureole, wenn die Sonne unter dem
Horizonte steht.

IV.

Es scheint mir, dass fr die Erklrung der rothen

Dmmerungen von 1883/84 das Studium der hn-

lichen Phnomene ,
welche das Erscheinen der Insel

Ferdiuandea im Jahre 1831 begleitet haben, eine

grosse Wichtigkeit haben msse. Folgendes ist eine

Darstellung derselben :

Dieser submarine Vulkan ist durch schwache Erd-

erechtterungen vom 28. Juni bis zum 2. Juli an-

gekndigt worden. An diesem Tage sahen einige

Fischer von Sciacca, welche nach der Secca del co-

rallo" gingen, daselbst eine sehr starke Erregung des

Meeres, aber sie glaubten, dass es sich um einen

Kampf grosser Fische handle; am 4. sahen andere

Fischer dieselbe Erregung des Wassers und eine

grosse Menge todter Fische; sie bemerkten auch einen

starken Geruch nach Schwefel und dass das Meer

trbe war. Am 8. sah der Comraandant Trafiletti

Rauch aus dem Wasser aufsteigen und sprte Stsse

an Bord seines Schiffes: der ganze Horizont war von

dunklem Rauche eingehllt. An demselben Tage sah

der Coinmandant Corrao im Golf di tre Fontane"

nicht weit von Sciacca viel Schlacken und Bims-

stein auf dem Meere schwimmen und auf der Kste

zerstreut; am 10. sah er an Stelle des Vulkans eine

Wassermasse sich 15 m hoch erheben. Am 12. sah der

Commandant Carolina Rauch bestndig aus dem-

selben hervorkommen, aber kein Feuer. Am 14.

waren die Schwefelexhalationen so reichlich, dass sie

in Sciacca (52 km entfernt) die metallischen Gegen-
stnde trbe machten. Am 16. war der Beamte der

Douane, Baresi, Zeuge einer Explosion glhender
Schlacken bis zu ungeheurer Hohe; in der Nacht sah
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er Feuerkugeln und Blitze; stets fand man viele todte

Fische auf dem Meere.

Am 19. bemerkte der ComiBandant Swinburne
eiuon schwarzen kleinen Berg, der nur 4 m hoch war,
aber seine Eruption war sehr lebhaft; der Vulcan
schleuderte eine Ascheusule bis zu einer Hhe von
mehreren Hundert Fuss empor; aus dem Krater kam
ein Schlammstrom heraus, der das Meerwasser trbte;
letzteres war kaum 1" wrmer als anderswo. Der

Dampf entstieg dem Krater mit grauer Farbe, aber

er wurde in dem Maasse weiss, als er die Asche fallen

Hess; diese Asche bildete einen Schlamm, der auch

auf das Boot gelangte und beim Trocknen ein sehr feines

Pulver gab ;
Blitze und Donner begleiteten die Eruption.

Am 22. sah der Professor Hoffmann von Sciacca

aus die Rauchsule etwas ber 20 hoch, was bei

dem Abstnde von 52 km eine Hhe von mehr als

18km ausmacht. Am 24. kam er in die Nhe der

neuen Insel, welche eine Hhe von 20 m erreicht

hatte, und sah aus derselben mit unglaublicher
Geschwindigkeit grosse Ballen weissen Dampfes
hervorkommen und von Zeit zu Zeit eine majestti-
sche Garbe von Asche- und schwarzen Schlacken-

strahlen, welche unter Blitzen und Donner eine Hhe
von 200m erreichten; rings umher und bis zu einem

grossen Abstnde herrschte ein sehr dichter Nebel,
der die Schifffahrt in diesen Gegenden erschwerte.

Am 11. August fand Professor C. Gemmellaro
den Krater 30m hoch, aber an der Nordseite offen,

hier drang das Meerwasser nach jeder Eruption ein
;

die Schlacken und die Aschen bildeten stark diver-

girende Strahlen wegen des Widerstandes
des Wassers, durch das sie dringen mussten;
sie erreichten eine solche Hhe, dass sie 15 Se-
en n d e n brauchten, bevor sie ins Meer
zurckfielen, was eine Hhe von 2205m giebt

(wenn man den Widerstand der Luft unbercksich-

tigt lsst).

Nach dem 12. hrten die grossen Rauchausstossun-

gen auf; am 19. war die Eruption zu Ende; am
20. landeten der Chirurg Hosborne und englische
Oll'niere auf der Insel, die 53m hoch war; der er-

loschene Krater enthielt rthliches Wasser von 80" C.

Am 16. December 1831 schwemmte das Meer
die unzusammenhngenden, vulcanischen Materialien,
welche die Insel bildeten, fort, und es blieb an ihrer

Stelle nur eine Untiefe.

Am Observatorium zu Palermo wurden am 30. Juni
und 2. Juli 1831 einige schwache Erderschtterungen
bemerkt. Am 23., 24. und 25. war sehr dicker Nebel
am Horizont bei einem wolkenlosen Himmel; am 20.

war der Nebel geringer; am 4., 5. und 6. August
war die Luft noch durch dichte Dmpfe getrbt ,

die

Dmmerung war bedeutend verlngert. Am 8. er-

schien die Sonne von Uhr Abends an, durch
den Nebel gesehen, wie eine ruhige, weiss-
blaue Lichtscheibe; nach ihrem Untergancre
rothe Dmmerung. Am 12. um 8 Uhr Abends rothe

Dmmerung, welche um 8 Uhr 45 Minuten bis zu

einer Hhe von 45 reichte und um 9 Uhr 30 Min.
endete. Am 19., 25., 2li., 28., 29. August, 10., 17.,

18. September, 4. und 5. October rothe Dmmerungen.
Es verdient bemerkt zu werden

,
dass in Palermo dicke

Nebel fast unbekannt sind und dass die gewhnlichen
Dmmerungen vorherrschend grne Frbung zeigen.

Fassen wir Alles zusammen, so erreichte der Rauch
von der Insel Ferdinandea eine Hhe von mehr als

18 km, d. h. fast dieselbe Hhe, die man dem Rauche

des Krakatoa beigemessen; die Eruption der Insel

Ferdinandea dauerte in ihrem Maximum etwa einen

Monat, so dass die in die. Atmosphre geschlenderte

Dampfmasse enorm gewesen und vergleichbar ist der

vom Krakatoa ausgeworfenen.
Aber die festen Substanzen

,
welche von der Insel

Ferdinandea emporgeschleudert wurden
,
sind wegen

des Widerstandes des Wassers, durch das sie hin-

durch mnssten, nur zu Hhen von weit unter 2000 in

gelangt; ferner waren diese Massen mit Wasser ge-
knetet und konnten sich nicht in der Atmosphre
verbreiten. In der That erwhnt unter 30 Personen

(unter denen auch berhmte Naturforscher waren),
welche die Insel besucht und darber Berichte er-

stattet haben, keiner eines Staubfalles, selbst nicht auf

den Fahrzeugen, welche dem Vulkan sehr nahe waren.

Hingegen ist die Asche des Krakatoa in grosser

Menge und in grossen Abstnden gesammelt worden.

Trotz dieses Unterschiedes hat auch die Eruption
der Insel Ferdinandea dicke Nebel in Sieilien und
auf den umgebeuden Meeren

,
eine blaue Sonne und

rothe Dmmerungen erzeugt, welche nicht bloss in

Palermo beobachtet worden sind, sondern auch in

fast ganz Europa bis Ende September.
Studirt mau die meteorologischen Beobachtungen,

welche zu Palermo whrend der rotheu Dmmerungen
von 1831 gemacht worden, so ergiebt sich ein Zu-
stand der Atmosphre, den ich auch bei denen von
1883 84 gefunden. Im August 1831 (zur Zeit, wo
die rothen Dmmerungen am hufigsten waren) war
der Luftdruck um 1,6 mm grsser an den
Tagen mit rothen Dmmerungen als d a s

Monatsmittel fr dieselbe Stunde; die Tem-
peratur (in der Stunde der Dmmerung) der

Tage mit rothen Dmmerungen war um 0,3

niedriger als das Monatsmittel fr dieselbe

Stunde; im September war der Unterschied der

mittleren Drucke, berechnet wie vorher, fast Null,

aber der Unterschied der Temperaturen ging bis auf 0,8"

im Sinne des erwhnten Gesetzes; im October, wo man
nur zwei rothe Dmmerungen im Beginn des Monats
beobachtet hat, verschwand diese Gesetzmssigkeit.

Somit sind die atmosphrischen Erscheinungen,
welche der Eruption der Insel Ferdinandea folgten,
vollkommen denen hnlich, welche der Eruption des

Krakatoa folgten. Aber die Asche hat sich bei der

Erzeugung der blauen Sonne uud der rothen Dmme-
rungen von 1831 nicht betheiligt; folglich ist essehr

wahrscheinlich, dass auch die Asche des Krakatoa
nicht beigetragen hat zur Erzeugung der
rothen Dmmerungen von 1883/84.

Dieser Schluss stimmt mit dein negativen Resultate

meiner mikroskopischen Nachforschungen nach Kra-

katoa- Asche in den atmosphrischen Niederschlgen,
die wir auf dem Observatorium zu Palermo whrend
und uach den grossen rothen Dmmerungen von

1883/84 gesammelt liaben.

Derselbe Schluss wird endlich besttigt durch den

Umstand, dass auch Herr Verbeek in seinem Be-

richte [der im Auftrage der niederlndischen Regie-

rung ber die Eruption in der Suudastrasse nach

einem sehr eingehenden Studium der Erscheinung
und der durch sie hervorgerufenen Vernderungen
abgefasst worden, d. R.J nach einer sehr vollstndi-

gen Untersuchung der Asche des Krakatoa die Mei-

nung aufgiebt, dass man in Europa wirklich diese

Asche in den Rckstnden des Regens und Schnees

gefunden habe.
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Ueber den Elektrotonus der Nerven.

Von Professor J. Bei'Steiu.

Original mittheil ung.

Seit den grundlegenden Untersuchungen duBois-

Reymond's ber thierische Elektricitt ist ber den

Elektrotonus des Nerven mehrfach gearbeitet worden.

Dieser Zustand tritt in dem Nerven auf, wenn mau
einen constanten Strom durch ihn hindurchleitet und

giebt sich dadurch zu erkennen, das der Nerv auch

in den extrapolaren Strecken elektromotorisch wirk-

sam wird. Die von diesen abgeleiteten Strme haben

iin Nerven dieselbe Richtung wie der zugeleitete

Strom.

Man hat sich vorgestellt, dass dieser Vorgang
eine dem Nerven eigentmliche Polarisation sei,

welche sich ber die Pole nach beiden Seiten hin

ausbreite. Herr du Bois-Reymond versuchte

dies aus der Hypothese elektromotorischer Molekeln

zu erklren. Spter fand er, dass der Nerv wie der

Muskel eine innere Polarisation zeigt, wie viele todte

nicht homogene feuchte Leiter. Von Herrn L. Her-
mann wurde ferner beobachtet, dass diese Polari-

sation im lebenden Zustande des Nerven eine viel

strkere ist als im todten, und dass sie in der Quer-

richtung gegen die Fasern eine grssere ist als in der

Lngsrichtung derselben. Herr Hermann hat daher

nach dem Vorgange von Matteucci eine Theorie

aufgestellt, nach welcher der Elektrotonus in einer

sich ber die Pole ausbreitenden inneren Polarisation

bestehe, welche in den Grenzflchen der Fasern statt-

finde.

Im Zustande des Elektrotonus beobachtet man am
Nerven noch eine andere Vernderung. An der Ka-

thode wird die Erregbarkeit desselben erhht, an der

Anode wird sie herabgesetzt, und auch dieser Einfluss

des Stromes breitet sich nach den bekannten Unter-

suchungen Pflger 's in die extrapolaren Strecken

hin aus. Es ist ferner festgestellt, dass beim Schliessen

des Stromes die Reizung von der Kathode, beim

Oefl'ueu dagegen von der Anode ausgeht; dies ist

durch ltere Versuche von Bezold's und Engel -

mann's auch fr den Muskel besttigt und in letz-

terer Zeit durch Herrn Hering und Biedermann
unzweifelhaft erwiesen worden.

Bei diesem Stande der Elektrotonus-Frage stellte

ich mir die Aufgabe, den zeitlichen Ablauf der elek-

trischen Vorgnge im Nerven zu studiren, welche mit

der Durchleituug eines constanten Stromes verbunden

sind. (Ueber das Entstehen und Verschwinden der

elektrischen Strme im Nerven und die damit ver-

bundenen Erregungsschwauku.ugcn des Nervenstromes,

siehe Archiv fr Anatomie und Physiologie, Physiolog.

Abtheilung 1886, S. 197). Man darf wohl hierbei von

der Voraussetzung ausgehen ,
dass alle durch den

Strom bedingten Vernderungen des Nerven in einem

gewissen Zusammenhange stehen, und hierzu kommt

noch, dass die bei einer jeden Reizung erfolgende

negative Schwankung" des Nervenstromes mit dem

Erregungsprocesse der Zeit u.id Fortpflanzung nach

zusammenfllt.

Wenn man nun den Nervenstrom von Lngs- und

Querschnitt eines Nerven ableitet und in einiger Ent-

fernung davon die Pole eines polarisirenden Stromes

anlegt, so gelingt es mit Hlfe eines von mir schon

frher benutzten Rheotoms, kurze Zeit nach dem
Momente des Schlusses an der Kathodenseite des

Nerven die anlangende negative Schwankung zu be-



220 Natu rwissenschaftli ehe Rundschau. No. 26.

obaehten, welche von der Kathode des polarisirenden

Stromes ausgeht. Erst nach Ablauf dieses sehr kurz

dauernden Processes hebt die Curve des katelektro-

tonischen Stromes an, welche whrend der Stromes-

dauer ansteigt und nach der Unterbrechung innerhalb

einer wohl messbaren Zeit wieder auf Null absinkt.

Die starke negative Schwankung kathodische Schlies-

sungswelle" entspricht offenbar einer Schliessuugs-

zucknng, welche der ebenso gerichtete Strom in einem

Muskel ausgelst haben wrde, wenn dieser statt des

Galvanometers mit dem Nerven in Verbindung stnde.

Sie pflanzt sich mit einer der Erregung gleichen Ge-

schwindigkeit fort. Langsamer dagegen entwickelt

sich der nachher erscheinende Elektrotonus.

Anders gestaltet sich der Vorgang, wenn der

Nervenstrom von der Anodenseite des polarisirenden

Stromes abgeleitet wird. Dann ist nach dem Stromes-

schluss entweder keine oder nur eine geringe nega-

tive Schwankung zu beobachten und nach einem kurzen

Zeitraum erhebt sich die Curve des anelektrotonischeu

Stromes. Auch dieser erreicht innerhalb einer ge-

wissen Zeit eine annhernd constaute Hhe, und sinkt

bei der Unterbrechung nicht pltzlich, sondern mit

allmlig abnehmender Geschwindigkeit auf Null. Der

Ausfall der negativen Schwankung in solchem Falle

stimmt mit der bekannten Thatsache des Zuckungs-

gesetzes berein, dass ein mit dem Nerven verbun-

dener Muskel bei derselben Stromesrichtung (auf-

steigend, centripetal) keine Schliessungszuckung zeigen

wrde.
Der Elektrotonus entsteht also in den extrapolaren

Strecken langsamer als die Erregung und die mit ihr

verbundene negative Schwankung". Dies lsst sich

auch fr den Fall erweisen, dass man den Nerven von

zwei mglichst gleichartigen Punkten des Lngsschnitts
ableitet. Fr einen solchen Fall ist die Fortpflanzung
des Anelektrotonus von Herrn Tschirjew schon in

einer hnlichen Weise ermittelt worden.

Schwieriger ist es, die Vorgnge bei der Oeffnuug
des Stromes genauer zu analysiren. Man weiss, dass,

wenn die Anode dem Musikel eines Nerven zunchst

liegt, die Oeffnung des Stromes (aufsteigend) eine

starke Zucknng zur Folge hat. Es gelingt indess

auch, eine in diesem Moment von der Anode aus sich

fortpflanzende negative Schwankung nachzuweisen,
wenn man in grsserer Entfernung von der polari-

sirten Strecke des Nerven zum Galvanometer ableitet.

Liegen aber beide Stellen des Nerven einander nahe,

so ist der zu gleicher Zeit verschwindende anelektro-

tonische Strom so stark, dass er die negative Schwan-

kung gnzlich verdeckt.

Die Versuche lehren, dass sich zwischen den erre-

genden und die Reizbarkeit verndernden Wirkungen
eines Stromes einerseits und den elektrischen Vor-

gngen im Nerven eine befriedigende Uebereinstim-

mung herstellen lsst. Weitere Untersuchungen in

dieser Richtung knnen aber erst dazu fhren, einen

causalen Zusammenhang dieser Erscheinungen nach-

zuweisen. Fr einen solchen spricht ausserdem auch

noch die bemerkenswerthe Thatsache, dass im Muskel

sich dio elektrotonische Polarisation nicht merklich

ber die Pole hin ausbreitet und dass nach den Ver-

suchen v. Bezold's auch die Aenderungen der Er-

regbarkeit in den extrapolaren Stellen nicht vor-

handen sind.

0. Reynolds: Ueber den Ausfluss von Gasen.

(Fhilosophic.il Magazine Ser. 5, Vol. XXI, 1886, No. 3,

pag. 185 his 199.)

Cr. A. Hirn : Experimentalnntersuchungen
ber die Grenze der Geschwindigkeit,

welche ein Gas erreicht, wenn das-
selbe von hherem zu niederem Druck

bergeht. (Aunales de chimie et de physhjue Ser. 6,

Tome VII, p. 289 bis 349.)

In No. 14 dieser Rundschau wurde ber eine

Abhandlung von H. Wilde berichtet, welche inter-

essante Versuche ber den Ausfluss comprimirter
Gase aus engen Oeffnungen enthielt. Bei dieser

Gelegenheit bemerkte der Referent, dass die Berech-

nung der Geschwindigkeit des Gases in der Oeffnung
aus diesen Versuchen nicht correct sei, dass vielmehr

das ganze Ausflussproblem zunchst noch theoretisch

discutirt werden msste.

Diese Discussion, im Anschluss an die Wilde'-
schen Versuche, giebt die Abhandlung von 0. Rey-
nolds.

Die zweite Abhandlung von G. A. Hirn enthlt

weitere Versuche ber denselben Gegenstand und

eine Vergleichung derselben mit den Gesetzen, zu

welchen die Theorie fhrt. Dabei kommt Hirn zu

dem Resultate, dass seine Versuche im Widerspruche
mit der Theorie stehen. Bei richtiger Anwendung
der theoretischen Formeln liegt indess, wie spter

gezeigt werden soll, ein solcher Widerspruch nicht vor.

Die Gesetze des Ausstrmens der Gase lassen sich

am einfachsten aus den Grundgleichungen der Hy-

drodynamik entwickeln. Ein Gas bewege sich ohne

Reibung durch eine Rhre von beliebig vernder-

lichem Querschnitte. Vergleicht man den Zustand

eines Gasquanturas (etwa der Gewichtseinheit) an

Fig. 1.

zwei verschiedenen Stellen der Rhre in A B und

CD, so haben Geschwindigkeit w, Druck (^>) und

Dichtigkeit (o) verschiedene Werthe. Es besteht

aber zwischen diesen Grssen die Gleichung:

i*m- const.
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Zu dieser Gleichung niuss noch eine weitere Be-

ziehung zwischen Druck und Dichtigkeit kommen.

Bei dem Ausflusse eines Gases aus einer engen

Oeflnung kann mau mit grosser Wahrscheinlichkeit

annehmen, dass demselben wahrend des Durchganges
keine merkliche Wrmemenge von den Wnden her

zugefhrt wird. Eine solche Zustaudsuderuug be-

zeichnet mau als eine adiabatische, und es besteht

dann, wie die mechanische Wrmetheorie lehrt, zwi-

schen Druck und Dichtigkeit in beiden Lagen die

Gleichung:

Pi

worin A' das Verhltniss der beiden speeifischen

Wrmen des Gases (fr Luft die Zahl 1,405) be-

deutet.

Combinirt man diese Gleichung mit der vorigen
und nimmt man weiter an, dass die Geschwindigkeit
in dem oberen Reservoir sehr klein ist, so erhlt man
die zuerst von Weisbach aufgestellte Formel fr
die Geschwindigkeit in der Oeflnung:

Die Ausflussmenge in der Zeiteinheit und fr die

Flcheneinheit erhlt man
,
indem man diese Ge-

schwindigkeit mit der Dichtigkeit der Luft in der

Oeflnung multiplicirt. Sie ist:

m -&mw-m
In diesen Gleichungen bedeutet pi und Q l Druck

und Dichte in dem oberen Reservoir 1

). Beide Grssen
sind durch die Versuchsanordnnng gegeben. Der

Druck in der Oeflnung p ist jedenfalls erheblich

kleiner als p ly lsst sich indess durch Versuche nicht

direct bestimmen oder ist wenigstens bis jetzt nicht

gemessen worden. Dagegen fordert die Theorie
in keiner Weise, dass der Druck in der

Oeffnnng auf den Werth p2 herabsinkt,
welcher in entfernteren Orten des unteren
Reservoirs herrscht. Eine solche Annahme
wrde sogar in gewissen Fllen zu Widersprchen
fhren. Fnde z. B. das Einstrmen in einen luft-

leeren Raum statt und man setzte in den oben an-

gegebenen Formeln^ = 0, so wrde sich zwar ein

Grenzwerth der Geschwindigkeit von 737,3 m/seo.

ergeben. Die in den luftleeren Raum ein-

strmende Menge wre aber Null! Offenbar

ein unzulssiges Resultat. Eine nhere Untersuchung
der Ausflussgleichungen zeigt, dass fr einen ge-
wissen Werth des Quotienten p/pi = 0,527 die

Aussflussmenge ein Maximum ist. Fr die

Zeiteinheit (1 sec.) und die Flcheneinheit (1 qm)
betrgt dieselbe 191,7. j

bei 0C, whrend die ent-

sprechende Ausflussgeschwindigkeit 302,5 m ist.

]
) Unter oberem und unterem Keseivoir sollen die

Behlter verstanden werden, in denen sich das Gas unter
hherem resp. niedrigerem Drucke befindet.

Gleichzeitig ist die Temperatur von auf 45,5

in der Oeflnung gesunken. Die dieser niedrigen

Temperatur entsprechende Schallgeschwindigkeit be-

trgt ebenfalls 302,5 in.

Allgemein folgt aus der Theorie bei Annahme
eines adiabatischen Ausflusses und eines Druck-

sprunges in der Oeflnung, welche der grssten Aus-

ilussmenge entspricht, dass dann die Ausfluss-

geschwindigkeit in der Oeffnnng mit der

Schallgeschwindigkeit fr die betreffende

Temperatur bereinstimmt.
Bei Vergleichung dieser Folgerungen mit den

Versuchen Wilde's findet Reynolds eine befriedi-

gende Uebereinstimmung, wenn man eine Zusam-

menziehung des Strahles (contractio venae) von 0,825
annimmt. Die Ausflussmengen erreichen dann das

oben erwhnte Maximum.

Fie. 2.

Von der engsten Stelle aus breitet sich der Luft-

strahl (vergl. Fig. 2) mit abnehmendem Drucke, abneh-

mender Dichtigkeit und Temperatur aber zunehmen-

der Geschwindigkeit aus und erreicht erst in grosser

Entfernung von der Oeflnung die Werthe des Druckes

und der Dichtigkeit, welche in dem unteren Reser-

voir herrschen.

Diese Betrachtungen gelten , sobald der Druck in

dem unteren Reservoir p 2 kleiner als 0,527 p1 ist.

Ist dies nicht der Fall, so wrde der Druck in

der Oeflnung zwar auf p.2 sinken. Der Lnftstrahl

wrde dann nach Art eines Wasserstrahles weiter-

fliessen oder sich wohl vielmehr in Wirbelbewegun-

gen auflsen.

Wenden wir uns nun zu der zweiten Abhandlung.
Die von Hirn getroffene Versuchsanorduung ist die

folgende. Aus einem Gasometer, in welchem sich die

Luft unter Atmosphrendruck befindet, fliesst die-

selbe zunchst durch einen Trockenapparat und dann

durch eine enge Oeflnung in einen nahezu luftleeren,

gerumigen Behlter. Mit Hlfe eines elektrischen

Registrirapparates wird dann die Geschwindigkeit

beobachtet, mit welcher die Glocke des Gasometers

sinkt. Daraus lassen sich die Luftvolumina berech-

nen
,
welche in der Zeiteinheit durch die Oeffnung

fliessen. Gleichzeitig wird der Druck, sowie das lang-
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same Ansteigen desselben in dem unteren Reservoir

an einem Wasserraanonieter beobachtet. Der Ver-

such wird fortgesetzt, bis die Druckunterschiede aus-

geglichen sind. Auf diese Weise ergiebt sich eine

Versuchsreihe ,
in welcher sich die in der Zeiteinheit

ausfliessendeu Luftmeugen und die Druckwerthe in

dem unteren Reservoir entsprechen.

Durch Benutzung von fnf verschiedenen Oeffnun-

gen (zwei kreisfrmigen Oeffnungen in dnnen Plat-

ten und drei kegelfrmigen Rhren von verschiedenen

Formen) ergaben sich fnf Versuchsreihen. Der Ver-

lauf bei denselben ist im Ganzen der gleiche. Anfangs
sind die in gleichen Zeiten ausfliessenden Volumina

nahezu constant. Die Strmung ist stationr. Bei

zunehmendem Drucke in dem unteren Reservoir wer-

den dieselben dann kleiner und nhern sich schliess-

lich der Grenze Null. Aus diesen unmittelbar aus

der Beobachtung sich ergebenden Zahlenreihen hat

der Verfasser die Ausflussgeschwindigkeiten in der

Oeffnung berechnet. Er geht dabei so zu Werke,
dass er zunchst die Gasvolumina, welche dem con-

stanten Drucke im oberen Reservoir entsprechen ,
in

diejenigen Volumina umrechnet, welche ihm bei dem

Drucke und der Temperatur in der Oeffnung zu-

kommen. Dieselben, durch den Querschnitt dividirt,

geben die gesuchten Geschwindigkeiten. Dabei
macht aber der Verfasser die Annahme,
dass schon in der Oeffnung derselbe Druck
herrscht, wie an entfernteren Orten des

unteren Reservoirs, also z. B. der Druck Null,

wenn das Gas vollstndig ausgepumpt wre. In die-

sem Grenzfalle msste sich eine unendlich grosse

Geschwindigkeit ergeben. Aber auch abgesehen von

diesem experimentell nicht zu verwirklichenden Falle

folgen bei dieser Berechnungsweise des Verfassers

sehr grosse Geschwindigkeiten, Geschwindigkeiten von

mehr als 5000 in, denen Temperaturerniedrigungen
von nahezu 200 C. entsprechen wrden.

Dass die auf diese Weise berechneten Geschwin-

digkeiten mit der Weisb ach 'sehen Formel nicht

bereinstimmen, ist nicht zu verwundern. Der Ver-

fasser hat ausser dieser noch eine andere Formel im

Anschlsse an das Toricelli' sehe Theorem abgeleitet,

deren Begrndung Referent als unrichtig bezeichnen

mus8. Auch diese erweist sich als unbrauchbar, um
die von dem Verfasser berechneten Geschwindigkeiten

wiederzugeben, so dass derselbe sich vorlufig ausser

Stande sieht, den Widerspruch zwischen Theorie und

Erfahrung zu heben.

Wendet man dagegen die Weisbach'sche For-

mel in der von uns zuvor besprochenen Weise an, bei

welcher der Druck p in der Oeffnung den Werth

0,527 pi annimmt, sobald dieser Werth noch grsser
als jJi ist, so lassen sich die Hirn'schen Resultate

vollstndig durch dieselbe wiedergeben. Von einer

Widerlegung dieser Formel durch die Versuche ist

also nicht die Rede.

Der Verfasser hat aus seinen Versuchen oder

vielmehr aus den von ihm berechneten, grossen

Geschwindigkeiten noch einen weiteren Schluss ge-

zogen, dem Referent ebenfalls nicht zustimmen

kann.
'

Die neuere Gastheorie fhrt auf eine durchschnitt-

liche Geschwindigkeit von 485 m fr die Molekle
der Luft bei C. Der Verfasser meint nun, dass

ein Gas in einen luftleeren Raum nur mit einer Ge-

schwindigkeit einstrmen kann, welche diesen Werth
nicht berschreitet. Da er aber Geschwindigkeiten
von mehr als 5000 m aus seinen Versuchen folgert,

so hlt er dadurch die Gastheorie fr widerlegt.
Durch den von uns gefhrten Nachweis der Un-

richtigkeit dieser Berechnung der Geschwindigkeiten
wird auch die Folgerung des Verfassers hinfllig.
Die richtige Anwendung der Weisb ach 'scheu For-

mel fhrt auf Geschwindigkeiten von etwa 300 m in

der Oeffnung.

Aber selbst wenn Geschwindigkeiten von mehr
als 485 m mit Sicherheit nachgewiesen werden knn-

ten, so wrde dies der Gastheorie noch nicht wider-

sprechen. Der Begriff der mittleren Geschwindigkeit
setzt voraus, dass es auch Molekle mit viel grsse-
ren Geschwindigkeiten giebt. Da diese zuerst und

hauptschlich in den luftleeren Raum hineinfliegen,

so kann sehr wohl die durchschnittliche Geschwin-

digkeit des Gasstromes den Mittelwerth der Molecu-

largeschwindigkeit erheblich bersteigen. Ein Wider-

spruch gegen die Gastheorie wrde hierin jedenfalls

nicht liegen. A. 0.

.1. Reinke: Photometrische Untersuchungen
ber die Absorption des Lichtes in den

Assimilationsorganen. (Botanische Zeitung,

XLIV. Jahrg., 1886, Nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14.)

C. Tiiniriazeff: Das Chlorophyll und die Re-
duetion der Kohlensure durch die Pflan-
zen. (Comptes rendus, T. CII, p. 686.)

Die Function des Chlorophylls bei der Aufnahme

und Verwerthung des wichtigsten Pflanzennhrstoffes,

der Kohlensure, durch die grnen Pflanzen im Lichte

ist in neuester Zeit von einer Reihe von Pflanzen-

physiologen nach den verschiedensten Richtungen

hin untersucht worden, und wenn auch die Ergeb-

nisse derselben zuweilen sich zu widersprechen

scheinen, so ist doch zu hoffen, dass die vereinten

Bemhungen so vieler Forscher zu einer schlie'ss-

lichen vollen Erkenntniss des noch so rthselbaften

Vorganges der Kohlensureassimilation und der Be-

theiligung des Chlorophylls und des Lichtes bei dem-

selben fhren werden. Solche in ihren Schluss-

folgerungen nicht bereinstimmende, aber gleich

wichtige Arbeiten der allerneuesten Zeit sind die

beiden oben genannten Untersuchungen der Herren

Reinke und Tiiniriazeff, ber welche nach-

stehend kurz berichtet werden soll.

Herr Reinke hat die Absorption des Lichtes in

den Assimilationsorganen eingehend studirt und hebt

im Beginne seiner Abhandlung hervor, dass man bei

all' diesen Untersuchungen die subjoctiven Absorp-
tionsbnder der Spectra, oder die Absorptionsbuder
zweiter Ordnung, von den wahren Absorptionsbndern
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der ersten Ordnung unterscheiden msse. Erstere,

so z. B. das Band III des Chlorophyll-Spectrums, hlt

Verfasser fr eine Contrastwirkung benachbarter

Spectralbezirke, whrend die letzteren durch ein wirk-

liches, mit dem Spectralpbotoineter genau messbares

Absorptionsinaxinium hervorgerufen werden, z. B.

Band I des Chlorophylls. Will man die physio-

logische Bedeutung der optischen Eigenschaften eines

Farbstoffes feststellen, so muss man sich also der

photoiuetrischen Messung der Extinctiouscoeffieienten

der betreffenden Spectralabschnittc bedienen
,

und

zwar kann fr die Function des Chlorophylls nur

solches Licht in Betracht kommen ,
welches von

lebenden, functionsfhigen Geweben absorbirt

wird.

Die Mglichkeit, dass die Pflanzenfarbstoffe beim

Extrahiren aus dem Pflanzengewebe zum Zweck ihrer

chemischen und physikalischen Untersuchung sich

wesentlich verndern, veranlasste zunchst verglei-

chende Untersuchungen der Absorptionen der Assimi-

latiousorgane im lebenden und im abgestorbenen Zu-

stande. Schon die blosse Ocularbetrachtung zeigt,

dass grne Assimilationsorgane, nachdem sie dnrch

Aetherdampf getdtet sind, eine deutliche, mehr ins

Blulichgrne ziehende Aenderung ihrer Frbung er-

fahren
;

auffallender zeigt sich diese Aenderung bei

braunen Algen, die beim Absterben grn werden, und

bei den rothen Algen , indem das von den getdteten
Blttern derselben zurckgestrahlte Licht schnes,

orangefarbiges Fluorescenzlicht ist.

Herr Reinke hat dann sehr eingehend die Licht-

absorption des farbigen Bestandtheils der lebenden

Farbstofftrger untersucht, und zwar des grnen
Chlorophj-lls, des braunen Phophylls und des rotheu

Rhodophylls. Er bediente sich dazu des Glan'schen

Spectrophotometers und bestimmte in bekannter

Weise fr die einzelnen Spectralbezirke des durch ein

dnnes Gewebeplttchen hindurchgegangenen Lichtes

die Extinctionscoefficieuten. Die Stelle des Pltt-

chens, welche vor dem Spalt sich befunden, wurde

genau markirt, das Gewebestckchen dann durch

Behandeln mit Alkohol von seinem Fa/rbstoff befreit,

und die farblose Stelle wiederum mit dem Spectro-

photometer untersucht; die Differenz der Extinc-

tionscoefficienten des normalen und des entfrbten

Gewebes war das Absorptionsspectrum des Farb-

stoffes. Neben derartigen Bestimmungen der Ab-

sorption der lebenden Farbstoffe gingen einher Mes-

sungen der Absorption derselben drei Farbstoffe in

abgetdteten Gewebestcken und in Alkoholextrac-

ten. Die hierbei gefundenen Zahlenwerthe sind in

einzelnen Tabellen und graphisch auf einer Curven-

tafel dargestellt. Das Detail dieser Ergebnisse kann
hier nicht Gegenstand der Besprechung sein.

An die Darstellung dieser Experimcntalunter-
suchung knpfte Herr Reinke den Versuch einer

provisorischeu und hypothetischen Vorstellung", die

er sich ber die Form gemacht, in welcher die

Assimilationspigmente in den lebenden Zellen auf-

treten und functioniren.

Das Chlorophyll in den lebenden Chrom atophoren
ist danach eine Verbindung von sehr hohem Molecular-

gewicht, welche aus einem farblosen, eiweissartigen,

und einem farbigen Atomcomplex besteht, die mit

einander in sehr lockerem Zusammenhange stehen.

Der farbige Atomcomplex besteht wieder aus einem

grnen und gelben Theile, die entweder gleichfalls

nur locker zusammenhngen ,
oder nur von der Ei-

weissgruppe zusammengehalten werden. Die Thtig-
keit des Chlorophylls bei der Assimilation besteht

darin, dass die Kohlensure, C03 H 3 ,
sich derEiweiss-

gruppe locker anlagert; durch das einfallende Licht

werden die Atome der Eiweissgruppe in solche

Schwingungen versetzt, dass die Gruppe CO
:l
H 2 zer-

trmmert, und 0-2 abgeschieden wird , whrend der

Rest CO H2 gleichfalls abgestossen und fr Conden-

sation zu den Assimilaten disponibel wird. Die Ei-

weissgruppe des Chlorophylls bleibt hierbei unver-

ndert, kann wieder CO
:)
H2 anlagern und wirkt wie

ein Ferment. Die erforderliche Amplitude seiner

Schwingungen kann es nicht durch die eigene Licht-

absorption erlangen, sondern hier helfen die von der

Pigmentgruppe des Chlorophylls absorbirteu Licht-

strahlen.

Bei Abtdtung des Zellleibes, z. B. durch Aether-

dampf, zerfllt das Chlorophyllmolekl in die farb-

lose und die farbige Atomgruppe. Letztere erfhrt

hierbei eine leichte Vernderung; sie ist lslich in

Alkohol und zerfllt bei der Lsung (oder schon vor-

her) in den grnen und gelben Bestandtheil. Dabei-

ist es unmglich, durch Alkoholchlorophyll Kohlen-

sure zu reduciren.

In ganz analoger Weise denkt sich Herr Reinke
das Auftreten und Functioniren des Phophylls und

des Rhodophylls in den lebenden, braunen und rothen

assimilirenden Pflanzengeweben.
Zu wesentlich anderen Schlnssfolgerungen fhrten

die nachstehenden Beobachtungen des Herrn T i m i
-

riazeff. Er behandelte eine alkoholische Chloro-

phylllsung mit nascirendem Wasserstoff, und erhielt

ein Reductionsproduct von strohgelber bis rother

Farbe, je nach der Conceutration. Das Spectrum
dieses Productes ist charakterisirt durch das Fehlen

der Absorptionsbande I im Roth
, das man gewhn-

lich in deu Derivaten des Chlorophylls findet, und

durch die Anwesenheit einer breiten Absorptions-
bande an der Stelle der Chlorophyllbande II, die

beiderseits noch bis zur Mitte von I und II und II

und III reicht.

Die wesentliche Eigenthmlichkeit dieser Substanz

ist ihre Fhigkeit, sich an der Luft schnell zu oxy-
diren und grn zu werden. Verfasser meint, dass

es ein analoger Krper ist, wie der in den Pflanzen

vorkommende, der sich auf Kosten des Sauerstoffs der

Luft oxydirt und das Ergrnen der vergeilten Pflan-

zen bewirkt. Die Verwandtschaft dieser Substanz

zum Sauerstoff ist eine sehr lebhafte
,
das Auftreten

der Chlorophyllbande I als erstes Zeichen der erfolg-

ten Oxydation ist ein fast momentanes, selbst in

einer Atmosphre, die nur Spuren von Sauerstoff ent-
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hlt. Dieses Reductionsproduct des grnen Be-

standtheiles des Chlorophylls, fr welchen Herr Ti-

iniriazeff den Namen Chlorophyllin" vorgeschlagen

hatte, nennt er vorlufig Protophyllin".

Die Lsungen des Protophyllhis lassen sich nur

in zugeschmolzenen Rhren aufhewahren. Das leb-

hafte Dcsoxydationsvermgen dieser Substanz kann

man zur Erklrung der Reduction der Kohlensure

in den grnen Pflanzentheilen vcrwerthen. In der

That hat Verfasser beobachtet, dass Lsungen von

Protophyllin in zugeschmolzenen Rhren, die Kohlen-

sure enthalten, am Sonnenlichte schnell grn werden

und sich in Chlorophyll umwandeln, whrend gleiche

Rhren in der Dunkelheit ihre Farbe und ihr Spec-

trum unbegrenzt behalten. Andererseits haben ganz

gleiche Rhren, denen statt der Kohlensure Wasser-

stoff zugesetzt war, sowohl im Lichte wie im Dunkeln

ihre optischen Eigenthmlichkeiten behalten. Ohne

direct behaupten zu wollen ,
dass hier eine Chloro-

phyllbildung auf Kosten der Kohlensure stattfinde,

dass somit das Problem, die Kohlensure durch Licht

und Chlorophyll ausserhalb des lebenden Krpers
reducirt zu haben, gelst sei, glaubt Herr Timiria-

zeff, dass es schwierig sein werde, die gefundenen
Thatsachen anders zu erklren.

Er errtert daher die Frage, ob das Protophyllin

in der lebenden Pflanze vorkomme und spricht die

Vermuthung aus, dass dies der Fall sei, weil frisch

extrahirtes Chlorophyll sich von dem des langsam

oxydirten dadurch unterscheidet, dass die Intervalle

zwischen Rande. I und II wie zwischen II und III, die

beim Protophyllin Absorptionsbanden zeigen, sich auf-

hellen.

Reducirt man das Chlorophyll noch weiter, nament-

lich durch berschssige Suren
,
so erhlt man an-

fangs Substanzen mit bestimmt charakterisirten Spec-

tren, welche sich durch Oxydation zu Chlorophyll

regeneriren lassen. Spter ist dies nicht mehr mg-
lich und bald ist der Farbstoff ganz zerstrt. Die

Natur dieser Stoffe, ihr etwaiges Vorkommen in elio-

lirten Pflanzen will Herr Timiriazeff weiter unter-

suchen.

Kleinere Mittheilung-en.

H. A. Nfewton]. Beziehung der Asteroiden-
Bahnen zu der Bahn Jupiters. (American Jour-

nal of Science, Ser. 3, Vol. XXXI, 1886, p. 318.)

Die Bahnen der zwischen Mars und Jupiter krei-

senden Asteroiden mssen eine gewisse Beziehung zu der

Bahn Jupiters haben. Denn, nehmen wir an, die Bahnen

der Asteroiden seien beliebig vertheilt, dann muss, vor-

ausgesetzt, dass sie mit der Ebene der Jupiterbahn
nur kleine Winkel bilden, die Attraction des Jupiter
fr jede Bahn eine Verschiebung ihres Knotenpunktes
herbeifhren. Nach Verlauf einer betrchtlichen Zeit

werden offenbar die Bahnen schliesslich ziemlich sym-
metrisch um die Jupiterbahn vertheilt sein mssen.

Eine solche Beziehung findet nun, wie leicht gezeigt

werden kann, factisch statt. Denn wenn man auf der

Himmelskugel die Pole der 251 bekannten Asteroiden-

Bahnen nimmt und das Gravitationseentrum dieser als

Punkte gleichen Gewichtes berechnet, so findet man

dieses Gravitationscentrum nur 30' von dem Pole der

Jupiterbahn entfernt.

Betrachtet man dieses Gravitationscentrum als den

Pol der Mittelebene aller Asteroiden-Bahnen, so

kann man sagen, dass die Ebene der Jupiterbahn der

Mittelebene nher liegt, als die Bahnebene irgend eines

einzigen Asteroiden. Die Asteroiden, deren Bahnen klei-

nere Neigungen zu der Mittelebene haben, als ein Grad,
sind Medusa und Euterpe, deren Neigungen 46' und 49'

betragen.
Nur die Bahnebene eines einzigen Asteroiden liegt

der Bahnebene Jupiters nher als die Mittelebene. Die

Asteroiden, deren Bahnen weniger als ein Grad zur

Bahnebene Jupiters geneigt sind, sind Euterpe, Elsa

und Vanadis, ihre Neigungen sind 19', 43' und 55'.

L. Palmieri : Aenderungen der atmosphri-
schen Elektricitt mit den Hhen. (Rendi-

conto dell' Accademia dell seienze lisiche e niathcm.

di Napoli. An. XXV, 1886, p. 22.)

Wiederholt ist behauptet worden, dass die elektri-

schen Erscheinungen der Atmosphre mit wachsender

Hhe zunehmen
;
aber bisher waren die Beobachtungen,

auf welche sieh dieser Ausspruch sttzen knnte, nicht

mit einander vergleichbar. Herr Palmieri hatte sich

daher bemht, Beobachtungen zu sammeln, welche gleich-

zeitig an verschieden hoch und sehr nahe bei einander

gelegenen Punkten ausgefhrt worden; und sehr bald

hat er erkannt, dass das Verhalten in der Natur das

geradezu umgekehrte sei. Im Jahre 1872 konnte

das Observatorium auf dem Vesuv mit der Universitts-

Sternwarte telegraphisch verbunden werden, so dass

auch dieser G37 m ber dem Meeresspiegel liegende
Punkt seitdem in das Netz gleichzeitiger Beobachtungen

hineingezogen wurde. Spter wurde ein Apparat auf

dem kleinen St. Bernhard, der etwa 2000 m ber dem

Meeresspiegel gelegen ist, aufgestellt und gleichzeitig

mit einem zweiten Apparate in Monealieri beobachtet

und verglichen; auch hier hat man, wie bei allen frheren

Gelegenheiten, beobachtet, dass die elektrischen

Spannungen der tieferen Station grsser waren
als die der hheren.

Herr Palmieri drckt seine Verwunderung darber

aus, dass trotzdem die Behauptung aufgestellt wird, dass

die Elektricitt mit der Hhe zunimmt, und dass bedeu-

tende Beobachter diesen Punkt noch als unerledigt be-

trachten. Um nun den bereits oft erwiesenen Satz noch

einmal zu beweisen, giebt Herr Palmieri in einer

Tabelle alle gleichzeitigen Beobachtungen der atmo-

sphrischen Elektricitt, welche auf der Sternwarte der

Universitt (57 m ber dem Meeresspiegel) auf der von

Capodimonte (149 m) und auf dem Observatorium des

Vesuvs (637 m) tglich um 3 Uhr Nachmittags im Fe-

bruar und Mrz d. J. angestellt worden. Mit nur we-

nigen Ausnahmen besttigten die Beobaehtungserfrebnisse

wiederum den obigen Satz, dass die Elektricitt mit

zunehmender Hhe abnimmt. Man sieht ferner aus den

Zahlen, dass negative Elektricitt nur bei Nebel beob-

achtet wurde, und dass bei fllendem Regen die elektri-

schen Spannungen so zunahmen, dass sie nicht mehr

gemessen werden konnten.

In diesen Thatsachen findet der Verfasser auch eine

Besttigung seiner Theorie, nach welcher die atmosph-
rische Elektricitt durch die Condensation des Wasser-

dampfes der Luft entwickelt wird. Die Luftschicht

grsster Feuchtigkeit, in welcher die Condensation

stattfindet, liegt gewhnlich in nur massiger Hhe und

inducirt die elektrischen Messapparate in der vom Ver-

fasser gefundenen Weise.
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Er weist in seiner Mittheilung ferner auf die Vor-

schriften hin, die er schon frher fr die Aufstellung
der Messapparate gegeben, und fhrt an, dass er auf dem

Meteorologen-Congress zu Rom gegen die Brauchbarkeit

des Th omson'schen Elektrometers zur Messung der

atmosphrischen Elektrieitt einen Disput mit Herrn

Mascart gefhrt habe, in Folge dessen der Congress
als wnschenswert!! erkannt hat, dass die beiden Apparate,
das Thomson'sche Quadranten- und Herrn Palmieri's
Goldblatt -Elektrometer in lngeren Beobachtungsreihen
mit einander verglichen werden sollten, was jedoch seines

Wissens bisher noch nicht in Angriff genommen sei.

E. W. Creak: lieber locale magnetische Strun-
gen auf entlegenen Inseln, (Proceedings of the

Royal Society, Vol. XL, Nr. 242, p. 83.)

Schon vor Jahren hatte man bemerkt, dass auf den

Inseln St. Helena und Ascension, welche von den Con-

tinenten sehr weit abliegen, die Beobachtungen der

drei magnetischen Elemente, wenn sie au verschiedenen

Punkten der Inseln gemacht wurden, merkwrdig ab-

weichende Resultate ergaben, die veranlasst sein mussten

durch irgend eine unbekannte, locale magnetische An-

ziehung. Aehnliehe Beobachtungen sind spter auch

auf anderen entlegenen Inseln gemacht worden. Herr

Creak hat sich nun die Aufgabe gestellt, fr eine

Reihe von Inseln, fr welche Beobachtungen, meist

durch die Challenger-Expedition, vorlagen, die Grsse
der Abweichung durch Ermittelung der Normalwerthe
und die Natur dieser Abweichung zu bestimmen.

Nach Errterung der Methode, wie die normalen
Werthe bestimmt worden, giebt Herr Creak die Re-

sultate fr 11 genau untersuchte Inseln einzeln aus-

fhrlich wieder, wobei die Beobachtungen in zwei

Gruppen gebracht sind, und zwar in solche, die auf

Inseln nrdlich vom magnetischen Aequator gemacht
worden

,
und in die Beobachtungen auf sdlich ge-

legenen Inseln.

Als allgemeines Resultat dieser Untersuchung ist

anzufhren, dass auf den vom Continente weit entfernten

und nrdlich vom magnetischen Aequator gelegenen
Inseln die localen Strungen der drei magnetischen
Elemente veranlasst werden durch einen Ueberschuss

von Sdmagnetismus ber die normalen Werthe, welche

von der Lage der Inseln, auf der als Magnet betrach-

teten Erde veranlasst werden. Sdlich vom magnetischen

Aequator ist in hnlicher Weise Nordmagnetismus
vorherrschend.

Der Betrag dieser Strungen ist nicht gross, aber

ihr Vorhandensein erschwert sehr bedeutend die Er-

mittelung der Werthe fr die seculre Aenderung des

Magnetismus auf diesen Inseln, deren Kenutniss fr
die Theorie des Erdmagnetismus von grosser Be-

deutung ist.

Der Verfasser schliesst mit folgenden Bemerkungen:
Grnde sind beigebracht worden fr die Annahme,
dass der Erdmagnetismus nicht in merklichem Grade

hervorgebracht wird durch ausserhalb der Erde gelegene

magnetische Krfte, dass zweitens der Erdmagnetismus
nicht in irgend bedeutendem Grade auf der Erdober-
flche seinen Sitz habe, und somit die Quelle des

Magnetismus in der Tiefe liegen msse.
In Bercksichtigung dieser Grnde und der in

der vorstehenden Abhandlung angefhrten Thatsachen
schliesse ich die Mglichkeit, dass die Zunahme der

magnetischen Kraft, die auf den erwhnten Inseln beob-
achtet worden, von den Theilen dieser Inseln her-

rhre, welche zur Erdoberflche gehoben wurden aus

dem tiefen, magnetischen Theile der Erde, welcher die

Quelle ihres Magnetismus ist."

Ed. Deny: lieber die Wrmeleitungsfhigkeit der

Metalle. (Memoires de l'Academie de Metz. Per.
II,

Ser. 3, Armee XI, 1885, p. 379.)

Nach einer Darstellung der lteren Versuche von

Biot, Depretz, Franz und Wiedemann und von

Peclet zur Ermittelung der Wrmeleitungsfhigkeit
beschreibt der Verfasser einen eigenen Versuch ber die

Wrmeleitung des Gusseisens, durch den er nachweist,
dass die bei Peclet's Rechnungen gemachte Annahme,
nach welcher bei gleich bleibenden Temperaturen der

Endflchen eines festen Krpers die Wrmestrmung
dieser Differenz proportional ist, und umgekehrt sich

verhlt, wie der Abstand dieser Flchen, nicht richtig sei.

Seine Abhandlung resumirt der Verfasser am Schlsse

wie folgt:

Wir kennen gegenwrtig noch nicht die Coefficienten

der absoluten Wrmeleitungsfhigkeit bei den gebruch-
lichsten Metallen

,
selbst nicht einmal die relativen

Leitungsfhigkeiteu der Metalle; denn die von Franz
und Wiedemann gefundenen Zahlen entfernen sich zu

sehr von denen Depretz', als dass die Unterschiede

von den verschiedenen Beobachtungsmethodeu bedingt
sein knnten (es haben z. B. Erstere fr Silber 1000,

Gold 532 und Platin 81 gefunden, whrend Depretz
Gold 1000, Platin 981 und Silber 973 setzt). Jedenfalls

mssen diese Bestimmungen wiederholt werden, bevor

man sich fr die einen oder die anderen Werthe ent-

scheidet.

Die Gesetze der Leitungsfhigkeit sind nicht besser

bekannt; denn wenn mau auch weiss, dass die Tempera-
turen nach einer geometrischen Progression abnehmen,
so ist noch nicht bekannt, ob das Verhltniss dieser

Progression sich nicht ndert mit den Temperaturen und
mit den Medien, in denen sich die Metalle befinden.

Auf die praktische und namentlich die theoretische

Wichtigkeit dieser Gesetze und Coefficienten geht Herr

Deny zum Schluss mit einigen Worten ein und hebt

besonders hervor, dass die Kenntniss des Verhltnisses

der Wrmeschwiugungeu zu den Licht-, Schall- und

Elektricittsschwingungen innerhalb der Krper eine

grosse Tragweite fr die theoretische Physik besitzt.

PauIJaniiasch und Victor Meyer: Ueber organische
Elementaranalyse. (Berichte d. d. ehem. Gesellsch.

Bd. XIX, S. 949.)

Zu den von den Chemikern am hufigsten zu lsen-
den Aufgaben gehrt die, zu ermitteln, wie viel Procent

Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff eine vorliegende
Substanz enthlt. Diese Aufgabe konnte bislang nur
durch zwei, getrennt von einander ausgefhrte Analysen

gelst werden, und zwar wurden die ersten beiden

Elemente durch Verbrennung des Krpers mit Kupfer-

oxyd in Form von Kohlensure und Wasser bestimmt,
whrend der Stickstoff als solcher volumetrisch gemessen
wurde. Da letztere Operation naturgemss die vor-

herige Verdrngung der Luft aus dem analytischen

Apparate erforderte, was durch Kohlensure erreicht

wurde, so konnten demnach, da letztere ja in dem

fraglichen Krper ebenfalls bestimmt werden sollte,

beide Analysen, trotzdem sie auf dem gleichen Principe

beruhen, nicht mit einander vereinigt werden. Eine

solche Vereinigung war jedoch mglich, wenn man als

luftverdrngendes Gas ein solches anwandte, welches

auf die Absorptiousapparate ohne Einfluss war, schliesslich

jedoch durch ein geeignetes Absorptionsmittel wieder

aufgenommen werden konnte, so dass der Stickstoff

allein brig blieb, welcher dann volumetrisch bestimmt
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wurde. Als ein diese Anforderungen erfllendes Gas

erwies sich der Sauerstoff, und die neue Methode wird

nun folgendermaassen ausgefhrt: Nachdem durch Er-

hitzen eines Gemisches von bermangansaurem Kalium

und Kaliumbichromat die Verbrennungsrhre von Luft

befreit uud mit reinem Sauerstoff gefllt ist, verbrennt

man die Substanz mit Kupferoxyd. Das Wasser wird durch

Chlorcalcium ,
die Kohlensure durch Kali absorbirt,

whrend das Gasgemisch von Sauerstoff und Stickstoff

in einen mit Chromchlorr gefllten Kolben geleitet
wird. Das Chromchlorr entzieht dem Gemisch den
Sauerstoff und der zurckbleibende Stickstoff kann dann

gemessen und daraus der Gehalt an diesem Elemente be-

rechnet werden. Wo dies erforderlich, kann man dem-
nach von jetzt ab den Kohlenstoff, Wasserstoff und
Stickstoff durch eine einzige Analyse neben einander
bestimmen. L. G.

G. Spezia: Ueber die Biegsamkeit des Itacolumit.

(Atti della R. Accadeinia dclle siience di Torino, Vol. XXI,

1885/86, p. 51.)

Die Biegsamkeit des Itacolumit, dieses eigentm-
lichen, aus Nordamerika stammenden Quarzmiuerals, ist

bereits von mehreren Mineralogen untersucht worden
und seheint nach allgemeinster Annahme herzurhren
von der Anwesenheit von zarten Lamellen aus Glimmer,
Chlorit oder Kalk, welche sich zwischen die Quarzkrner
lagernd, der ganzen Masse eine geringe Biegsamkeit
verleihen. Die Gelegenheit, welche Herr Spezia durch

Empfang mehrerer Exemplare Itacolumit aus Nordcaro-

lina hatte, dieses interessante Gestein selbst zu unter-

suchen, zeigte ihm, dass die genannten biegsamen Bei-

mengungeu nur in sehr geringen Mengen vorkommen,
und dass dieses Gestein auch eine Biegsamkeit besitzen

kann, wenn es ausschliesslich aus Quarzkrnern besteht.

Die untersuchten Stcke waren in lngliche Prismen

geschnitten und zeigten Biegsamkeit nach verschiedenen

Richtungen. Auf Dnnschliffen zeigte die mikrosko-

pische Untersuchung, dass die Gestalt und die gegen-

seitige Anordnung der Krner die Ursache der Bieg-

samkeit vollstndig erklren. Der Umriss eines jeden
Kornes folgt vollkommen den Umrissen der benachbarten

Krner in allen Unebenheiten, uud jederHervorragung des

eineu Korns entspricht eine Vertiefung des benachbarten.

Diese Structur findet man, in welcher Richtung man
auch das Mineral schneidet; die Krner bilden daher

eine Gruppe von Gelenken, welche die Biegsamkeit des

Ganzen leicht verstndlich machen. [Dieselbe Ansicht

hat bereits im Jahre 1868 Herr Wetherill auf Grund
seiner mikroskopischen Untersuchungen aufgestellt. D. R.]

Dass die Structur allein die Biegsamkeit erklrt,
dafr spricht ausser der bereits augefhrten Seltenheit

der biegsamen Bestandteile, die man zwischen den

Quarzkrnern annimmt, noch die grosse Porositt des

Minerals. Letztere zeigt sich schon in der Leichtigkeit,

mit welcher das Mineral Canadabalsam aufnimmt, der

nach seinem Erstarren die Biegsamkeit aufhebt; noch

mehr aber in der starken Absorption von Wasser. Ein

186,444 g wiegendes Stck absorbirte 5,825 g destillirtes

Wasser. Da das Volumen des mit Wasser imbibirten

Stckes 73,5 cem betrug, so war das Volumen der Krner
allein = 67,675 und das der leeren Rume zwischen

ihnen =5,825 cem. Diese Porositt ist sehr auffallend im

Vergleich zur Festigkeit des Itacolumits, denn erst

29,66 kg Belastung konnte den Bruch eines Stckes von

6,29 qcm Querschnitt herbeifhren. Eine Erklrung
fr die Festigkeit des Gesteins liefert das Ineinander-

greifen der Erhhungen und Vertiefungen der einzelneu

Krner, welche gleichwohl eine geringe Verschiebbarkeit

der Krner und somit eine Biegsamkeit des Ganzen

gestatten.

Von besonderem Interesse wrde die Untersuchung
einer grossen Reihe von Itacolumit-Exemplaren sein,

namentlich in Rcksicht darauf, dass nach den Beobach-

tungen von Orville A. Derby der biegsame Itaco-

lumit in Bnken zerstreut in nicht biegsamem Itacolumit

vorkommt. Eine Vergleichung der Structur beider Arten

wird ber die Frage der Biegsamkeit am leichtesten

und sichersten Aufschluss bringen.

K. Raske : Zur chemischen Kenntuiss des
Embryo. (Zeitsc.hr. fr physiologische Chemie. Bd. X,
S. 336.)

Einzelne Gewebe des Thierkrpers sind durch be-

stimmte, in ihnen allein vorkommende chemische Ver-

bindungen charakterisirt, so z. B. das elastische Gewebe
durch Elastin, das Horngewebe durch Keratin, das Ner-

vengewebe durch Cerebrin u. s. w. Die Frage, wann diese
Substanzen in dem sich entwickelnden Embryo erschei-

nen, gab Veranlassung zu den unter Leitung des Herrn
Kossei ausgefhrten Untersuchungen von Gehirnen
zweier Rinderembryonen. Wegen des sehr hohen Was-
sergehaltes der embryonalen Gewebe inusstc zunchst
eine Analyse der Lymphe vorausgehen, deren Ergeb-
nisse bei der Bestimmung der procentischen Zusammen-
setzung dieses Gehirns bercksichtigt werden musste.
Die Analyse des Gehirns bei einem Embryo von 62 cm
und einem zweiten von 68 cm Lnge erstreckte sich auf
die procentischen Mengen des Wassers, der Eiweisssub-

stanzen, der alkoholischen uud der wsserigen Extracte,
des Lecithin, Cholesteariu

,
des Cerebrin und der Salze.

Eine Vergleichung der gefundenen Werthe mit fr-
her fr die Zusammensetzung des Gehirns eines er-

wachsenen Rindes gefundenen ergab die interessante That-

sache, dass das embryonale Gehirn in seiner chemischen

Zusammensetzung sich annhernd ebenso verhlt, wie
die graue Substanz des erwachsenen Gehirns, und sich

von der weissen Substanz wesentlich unterscheidet; be-

sonders sei in dieser Hinsicht hervorgehoben ,
dass das

embryonale Gehirn den Reichthum an Eiweiss, die ge-

ringere Menge des Cholesteariu und das Fehlen des
Cerebrin mit der grauen Substanz des erwachsenen

theilt, whrend die weisse Substanz durch die entgegen-
gesetzten Eigenschaften charakterisirt ist. Es ist von

luteresse, hierbei daran zu erinnern, dass markhaltige
Nervenfasern

,
welche die weisse Hirnmasse ausmachen,

im embryonalen Gehirne nicht gefunden werden und
sich erst spter entwickeln.

Eric Gerard: Anwendung des Telephons beim
Aufsuchen von Strungen in elektrischen
Leitungen. (Bulletin de l'Academie roy. de Belgique.
Ser. 3, T. XI, 1886, p. 144.)

Um Strungen und Unterbrechungen in unter-

irdischen Telegraphenkabeln aufzufinden, hat Herr Gerard
folgendes Verfahren vorgeschlagen und durch Experi-
mente als wirksam nachgewiesen.

Von dem Kabel wird ein Ende isolirt und durch das

andere der Strom einer Kette geschickt, von der ein Pol

zur Erde abgeleitet ist; der Strom wird durch einen

Unterbrecher intermittirend gemacht. Mau sucht nun
das Kabel mit einer senkrecht zu demselben gehaltenen

Spirale mit Eisenkern ab, whrend man mit der an-

deren Hand ein mit der Spirale verbundenes Telephon
gegen das Ohr hlt. Die intermittireuden Strme, welche
durch das Kabel zwischen der Kette und der schadhaften
Stelle gehen, erzeugen iu der Spirale Inductionsstrme,
welche das Telephon sehr deutlich angiebt. In dem
Momente aber, wo mau die Bruchstelle oder die Stelle

der schadhaften Isolirung erreicht, schwindet das Ge-
rusch sofort. Man kann auf diese Weise mit grosser
Schrfe die UrBache der Strung und die Lage der
schadhaften Stelle au jedem unterirdischen Kabel auf
finden.
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im Alterthume. Deutsche Ausg., unter Mitwirkg. d.

Verf. besorgt v. Dr. R. v. Fischer-Benzon. gr. 8.

(1. Halbbd. 320 S. mit eingedr. Fig.) Kopenhagen,
llst & Sohn. baar n. 15.

3. Physik und Meteorologie.

Adler, Privatdoc. Dr. Glieb.
, b. die Energie magnetisch

polarisirter Krper, nebst Anwendungen der bezglichen
Formel insbesondere auf Quincke'* Methode zur Be-

stimmung der Diagmagnetisirungszahl. (Aus : Sitzuugs-
ber. d. k. Akad. d. Wiss.") Lex.- 8. (17 S.) Wien,
Gerold's Sohn. n. 40

Beobachtungen, meteorologische, in Deutschland v. 23
Stationen II. Ordnung, sowie stndliche Aufzeichnungen
von 4 Normal- Beobachtungsstationen der Seewarte; die
Strme nach den Signalstellen der Seewarte. 1883.

VI. Jahrg. Hrsg. v. der Directiou der Seewarte, gr. 4.

(VIII, 255 S.) Hamburg 1885, Friederichsen & Co.

n.n. 13.

Bericht b. die v. der wissenschaftlichen Commission der
internationalen elektrischen Ausstellung Wien 1S83 an
Dynamomaschinen u. elektrischen Lampen ausgefhrten
Messungen, gr. 8. (XXI, 224 S. m. eingedr. Holzschn.)
Wien, Holder. n. 9.

Curnmmg's (Liuiueus) Electricity treated Expei-imentally,
for the use of Schools and Studeuts. Fcp. 4 s. i; d.

Elsas, Privatdoc. Dr. Adf.
,
der Schall. Eine populre

Darstellg. der physikal. Akustik m. besond. Bercksicht.
der Musik. Mit 80 in deu Text gedr. Abbildgn. u.

1 Portr. 8. (VIII, 216 S.) Prag, Tempsky. Leipzig,
Freytag. n. 1.

Fortschritte, die, der Physik. Nr. 9. 1885. (Aus: Revue
der Naturwissenschaften.") 8. (111 S.) Leipzig, Mayer.

u. 1. 80

Gross, Thdr.
,

b. e. neue Entstehungsweise galvanischer
Strme durch Magnetismus. (Aus: Sitzungsber. d. k.

Akad. d. Wiss.") Lex.-8. (19 S.) Wien, Gerold's Sohn.
n. 40

Haubner, J.
, ber die Linien gleicher Stromdichte auf

flcheufrmigen Leitern. (Aus: Sitzungsber. d. k. Akad.
d. Wiss.") Lex.-8. (8 S.) Wien, Gerold's Sohn.

n. 20
Jahrbuch des knigl. schs. meteorologischen Institutes

1884. 2. Jahrg. Imp.-4. (366 u. 43 S.) Chemnitz, Blz.
baar n.n. 10.

Koniecki, Oberlehr., die neuesten Anwendungen der Elek-
tricitt. Mit 1 Taf. gr. 8. (23 S.) Berlin, Gaertner.

n. 1.

Larden's (\V.) A School Course of Heat. 3rd Edition.
Cr. 8vo. 5 s.

Loridan (l'abbe J.). Cours elementaire de physique
contenant le programme des matieres du baccalaureat
es lettres. Avec 285 exercices. Avec 400 gravures et

une planche. In-12. Grt. 6 fr. 25

Nald, R. O., Lieht u. Schwere od. die Zuriiekfiihrung der
Licht- u.Wrmeerscheinungen auf die allgemeine Schwere,

gr. 8. (100 S.) Berlin, Polytechn. Buchh. n. 1. 50

Perlewitz, Dr. Paul, Temperaturabweichungen u. -Schwan-

kungen. (Auf Grund 38jhr. Beebachtgn. der Berliner

meteorolog. Station.) Mit 4 Taf. gr. 4. (22 S.) Berlin,
Gaertner. u. 1.

Rieger, Privatdoc. Dr. Cour., Grundriss der mediciuischen
Elektricittslehre f. Aerzte u. Studirende. Mit 24 Fig.
iu Chromolith. gr. 8. (VIII, 62 S.) Jena, Fischer.

n. 2. 50

Riggenbach ,
Dr. A.

,
zum Klima der Goldkste. Mit

1 Taf. (Aus: Verhandlgu. d. naturforsch. Gesellsch. in

Basel.") gr. 8. (42 S.) Basel 1885, Georg. u. 1.

Sehoentjes (II ). L'Electrieite et ses applications. Avec
339 figures et 2 planches. In-8. 15 fr.

Schreyer, Oberlehr. Otto, erdmagnetische Beobachtungen
im Knigr. Sachsen, gr. 4. (40 S. m. 3 autogr. Taf.)

Freiberg, Engelhardt. baar n. 1. CO
Schwalbe

,
Prof. Dir. Dr. B., b. Eishhlen u. Eislcher,

nebst einigen Bemerkgn. b. Ventarolen u. niedrige

Bodentemperaturen. (Aus: Festschrift d. Dorotheen-
stdt. Realgynm.") gr. 8. (57 S.) Berlin, Gaertner.

n. 1. 40

Seelig, Assist. Dr. Ed., Molecularkrfte. Physikalisch-
chemische Studie der verschiedenen Krperzustnde.
gr. 8. (58 S.) Dresden, Schnfeld. n. 2.

Stein, Hofr. Dr. Sigm. Thdr., das Licht im Dienste wissen-

schaftlicher Forschung. Mit b. 800 Textabbilden, u.
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12 Taf. 2. gnzlich umgearb. u. verm. Ami. 4. Hft.

gr, 8. Halle Knapp. a. 5. (1. 4.: n. 18. 50)
Inhalt: Die Photographie im Dienste der Astronomie,

Meteorologie u. Physik. Mit 135 Textabbildgn. u. 1 pho-

togr. Taf. (VIII, 192 S.)

Suchsland, Oberlehr. Dr. E.
,

die gemeinschaftliche Ur-
saohe der elektrischen Meteore u. d. Hagels, erklrt .

gr. 8. (IV, 59 B.) IlalU-, Schmidt n. 1. 20

Treglohan's (Thomas P.) Fractional Electricity. Cr. 8vo.

swd. 1 s. 2d.

Weinstein, Privatdoo. Dr. B.
,
Handbuch der physikali-

schen Maassbestimmungen. 1. Bd. Die Beobachtuugs-
fehler, ihre rechnerische Ausgleichg. u. Uutersuchg. gr. 8.

(XX. .VJ4 S.i Berlin, Springer. n. 14.

Wetter, das. Meteorologische Monatsschrift f. Gebildete
aller Stnde. Hrsg. von Dr. K. Assmaun. Zugleich

Organ d. Vereins f. Wetterkunde zu Magdeburg, Zweig-
verein der deutsehen meteorolog. Gesellschaft. 3. Jahrg.
i 36. 12 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 20 I?. m. eingedr. Fig.)
I ii 'i'zig, Prohberg. haar 6.

Zwick, Stadtschulinsp. Dr. Herrn., Inductionsstrme u.

dynamoelektrische Maschinen, in Versuchen 1'. die Schule

dargelegt unter Beuutzg. e. neueu Magnetringinductors.
Mit 35 in den Text gedr. Holzsclm. gr. 8. (67 S.)

Berlin, Th. Hofmann. n. 1. 60

4. Chemie und chemische Technologie.
Bayley's (Thomas) A Pocket book for Chemists &c.

Edition. Oblong 32mo. roan.

Benedikt, Privatdoc. Dr. Rud.,
Wachsarten. Mit in den Text

(VI II. '.".'6 S.) Berlin, Springer.

4th
5 s.

Analyse der Fette von

gedr. Hulzschn. gr. 8.

geb. n. 6. -

Bersch, Dr. Jus., Ghrungscheruie f. Praktiker. 5. (Schlnss-)
Thl. A. it. d. T. : Die Schnell- Essigfabrikat ion u. die

Fabrikation v. Weinessig. Mit 50 in den Text gedr.
Holzsclm. gr. 8. (X, 284 S.) Berlin, Parey.

n. 8. (cplt. : n. 48. )

Biedermann, Dr. Rud., technisch -chemisches Jahrbuch
1884 1885. Ein Bericht b. die Fortschritte auf dem
Gebiete der ehem. Technologie von Mitte 1884 bis Mitte
1885. 7. Jahrg. Mit 201 in den Text gedr. Illustr.

gr. 8. (X, 579 S.) Berlin, Springer, geb. n. 12.

Central-Anzeiger, chemisch-technischer. Fach- u. Han-
delsblatt f. Chemiker, Techniker, Drogisten, Apotheker,
Fabrikanten. Centralinsertionsorgan f. die gesammten
ehem. Industriezweige u. deren Hlfsindustrieeu. Red.:
Karl BartheL 4. Jahrg. 1886. 52 Nrn. (4 B.) Fol.

Leipzig, Bauer. Vierteljhrlich haar n. 2.

Chemiker-Zeitung. Centralorgan f. Chemiker, Techniker,
Fabrikanteil, Apotheker, Ingenieure. Mit dem Suppl. :

Chemisches Repertorium. Hrsg. u. Red. : Dr. G. Krause.
10. Jahrg. 1886. 104 Nrn.

(
1 2% B.) gr. 4. Kthen.

Verlag der Chemiker Zeitg. Vierteljahrlich n. 4.

Cochenhausen, Lehr. Ernst v., die Reinigung d. Wassers,
m. Bercksieht, seiner Verwendg. in der Textilindustrie,
nebst Beitragen zur teclin. Wasseranalyse. Inaugural-
Dissertation. 4. (35 S.) Chemnitz, Blz* baar n. 1. 50

Dupre (A.) and Hake's (H. W.) A Short Manual of Che-

mistry. VoL 1: Inorganic Chemistry. Cr. 8vo. 7s. 6d.

Drkopf, Ernst, zur Keuntniss d. Aldehydcollidins. (Von
der philosoph. Facultt m. dein Schlassischen Preise ge-
klonte Arbeit.) Inaugural - Dissertation, gr. 8. (34 S.)

Kiel, Lipsius & Tischer. n. 1.

Erck, Adf.
, Beitrge zur Kenntniss des Brasilins. Ein-

wirkung v. Cyansilber auf Monochloressigsurechlorid.
Inaugural-Dissertation. gr. 8. (46 S.) Gttingen 1885,
Vandenhoeck & Ruprecht. baar n. 1. 20

Handbuch dir chemischen Technologie. In Verbindg.
m. mehren Gelehrten u. Technikern bearb. u. hrsg.
v. weil. Prof. Dr. P. A. Bolley. Nach dem Tode d.

Hrsg. fnrtges. v. Hofr. Prof. Dr. K. Birnbaum. 7. Bd.
Die Metallurgie. 7. Lfg. gr. 8. Braunschweig, Vie-

weg & Sohn. n. 8. (17.: n. 31. )

Inhalt: Spezieller Theil der Metallgewinnung. Silber,
Geld. Von Prof. Dr. C. Stlzel. Mit zahlr. Holzst. (I.V
l.XIU u. S. loKl 1328.)

Jacobsen, Dr. Emil, chemisch -technisches Repertorium.
Uebersichtlich geordnete Mittheilgn, der neuesten Er-

tiudgn., Fortschritte u. Verbessergn, auf dem Gebiete
der techn. u. industriellen Chemie, m. Hinweis auf Ma-
schinen

, Apparate u. Literatur. Mit in den Text gedr.
Holzsclm. 1885. L.Halbjahr. 2. Hlfte, gr. 8. (S. 129 bis

308.) Berlin, Gaertuer. n. 4. 60 (l. Halbj.: n. 7. 80)

Kaiser, Ad!"., b. Mononitroderiva.te der Para- a. Meta-
acet-aniidobenzo; sure, sowie deren Reductionsproducte
(Aiilivdiosui'en). Inaugural-Dissertation. gr. 8. (50 S.)

Alfeld 1885. (Gottingen, Vandenhoeck & Rupprecht.)
baar n. 1. 20

Mensehutkin, Prof. N., analytische Chemie f. den Ge-
brauch im Laboratorium u. f. das Selbststudium. Deutsche

Ausg., unter Mitwirkg. d. Verl', bers, v. Dr. O. Bach.
2. verb. Aufl. 8. (XII, 463 S.) Leipzig, Quandt & Hndel.

n. 7.

Mill's (E. J.) Destructive Destillation: a Manualtete of

Paraffin, Coal, Tar, Resin, il, &c. Industries. 3rd Edi-
tion. 8vo. 4 s.

Mittheilungen , chemisch - technische, der neuesten Zeit.

Begrndet v. Dr. Fritz L. Eisner. Fortgefhrt v. Willi.

Knapp. 3. Folge. 8. u. 9. Bd. Die J. 1885/86. (Der
ganzen Reihe 36. u. 37. Bd.) 6 Hfte. gr. 4. (9. lid.

1. Hft. 24 S. m. Illustr.) Halle, Knapp, Hft. n. 1. -

Mnkeberg, K., Einwirkung v. Chlorameisensurether
auf Nitrotoluidin. Inaugural-Dissertation. gr. 8. (32 S.)

Gttingen 1885, Vandenhoeck & Ruprecht.
baar n. 80

Patchett's (I.) Qualitative Chemical Anabysis (Inorganic
and Organic). Part 1 : Elementary Stage. Cr. 8vo.

1 s. 6 d.

Penzoldt, Prof. Dr. F., ltere u. neuere Harnproben u.

ihr praktischer Wertli. Kurze Anleitg. zur Harnunter-

suchg. in der Praxis f. Aerzte u. Studirende. 2. venu.
u. verb. Aufl. gr. 8. (IV, 32 S.) Jena, Fischer, n. 80

Petermann (A.). Recherches de cbimie et de phy-
sique appliquees l'agriculture : analyses de matieres
fertilisautes et alimentaires. 2e edit., revue et augmentee.
Avec figures dans le texte et 3 planches. In -8.

(l'.ruxelles.) 10 fr.

Posadsky, Dr. S., praktische Modifikation der Pettenkofer-

Nagorsky'schen Methode zur Bestimmung d. Kohlen-

suregehaltes der Luft. Mit Tabellen: 1. der Bestimm g.
des Kohlensurevolumens der Luft nach Abnahme der
alkal. Reaction der Barytlsg. ,

u. 2. zur Reduction e.

Gasvolumens auf Temp. u. auf 760 mm Luftdruck.

gr. 8. (41 S.) St. Petersburg. (Leipzig, Voss' Bort.)
n. 1. 50

Rischbieth, Paul, b. die Raffinose od. den sog. Plus-
zucker aus Melasse u. aus Baumwollensamen. Inaugural-
Dissertation. gr. 8. (38 S.) Gttingen, Vandenhoeck & Rup-
recht, baar n. 1.

Roseoe, H. E., u. Carl Sehorlemmer, kurzes Lehrbuch
der Chemie nach den neuesten Ansichten der Wissen-
schaft. Mit. zahlreichen eingedr. Holzst. u. 1 Taf. in

Farbendr. 8. verm. Aufl. 8. (XXII, S. 484) Braun-

schweig, Vieweg & Sohn. n. 5. 50

Rosen, Herrn, v., chemische u. pharmacologische Unter-

suchungen b. die Lobelia nicotianae folia. Inaugural-
Dissertation. gr. 8. (58 S.) Dorpat, Karow.

baar n. 1.

Schultz, Dr. Gust.
,

die Chemie d. Steinkohlentheeres m.
besond. Bercksicht. der knstlichen organischen Farb-
storfe. Mit eingedr. Holzst. 2. vollstndig umgearb.
Aufl. 1. Bd. Die Rohmaterialien. 1. Lfg. gr. 8. (S. 1

192.) Braunschweig, Vieweg & Sohn. n. 6.

Shenstone's (W. A.) A Practical Iutroduction to Che-

mistry. With Illustrations. Fcp. 2 s.

Shepard's (James H.) Elements of Iuorganic Chemistry,
Descriptive and Qualitative. Cr. 8vo. 6 s. 6d.

Thudiehum, Prof. Dr. Ludw. J. \Y Grundzge der ana-
tomischen u. klinischen Chemie. Analecten f. Forscher,
Aerzte u. Studirende. gr. 8. (VIII, 348 S.) Berlin,
Hirschwald. n. 10.

Vinassa, Dr. Eug. , Beitrge zur pharmakognostischen
Mikroskopie. Mit 4 Holzsehn. (Aus: Ztschr. f. wi n

schaft). Mikroskopie.") gr .8. (19 S.) Braunschweig, H.
Bruhn. n. 80

Wanklyn's (J. Alfred) Milk Analysis: a Practical Treatise.

2nd Edition. Cr. 8vo. 5 s.

Wanklyn (J. A.) and Cooper's (W. J.) Bread Analysis:
a Practical Treatise. Cr. 8vo. 5 s .

Watts' Manual of Chemistry, Theoretical and Practial

(based on Fowue's Manual). Vol. 2.: Organic. 2nd
Edit. Cr. 8vo. 10 s.

Whler's Grundriss der organischen Chemie v. Prof. Dr.
Rud. Fittig. 11., umgearb. Aufl. 1. Hlfte, gr. 8.

(454 S.) Leipzig, Duucker & Humblot. n. 6. 80
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Zeitung, neue pharmaceutische. Organ u. Anzeiger f.

Apotheker, Drogisten, pharm, u. ehem.-techn. Industrielle,

sowie f. verwandte Berufs- u. Geschftszweige. Hrsg.:

Guido Wolf. Reu.: Ludw. Krieger. 1. Jahrg. Apr.

1886 Mrz 1887. 52 Nrn. (B.) Fol. Bunzlau, A.Ap-

pun's Buchh. Vierteljhrlich baar n.n. 50

5. Geologie, Mineralogie , Berghau.
Adam's (W. H. D.) Famous Caverns and Grottoes, Des-

crihed and illustrated. 40 lilustrations. Cr. Svo. 6s.

Anlagen zum Hauptberichte der preussischen Schlag-

wetter-Commission. 3. u. 4. Bd. gr. 8. Berlin, Ernst

& Korn. n- 30. - (1.-4.: n 44. -)
3. Mit Atlas. 66 Taf. (in Irap.-4. u. Mappe). (Vll,

221 S. m. eingedr. Fig.)
4. Mit 8 lith. Taf. (VII,

124 S.)

Annalen d." k. k. naturhistorischen Hofmuseums, red. v.

Dr Frz. Ritter v. Hauer. 1. Bd. Lex.-S. (Nr. 1.

46 S. m. 1 Taf.) Wien, Holder. n. 20.

Bckh, Joh., die knigl. ungarische geologische Anstalt

u. deren Ausstellungsobjecte. Zu der 1885 in Budapest

abgeh. allgemeinen Ausstellg. zusammengestellt. Lex.-8.

(42 S.) Budapest 1885, Kilin. n. 1.

Diener, Dr. Carl, die Structur d. Jordanquellgebietes. Mit

2 (lith.) Taf. (Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.")

Lex. 8. (10 S.) Wien, Gerold's Sohn. n. 80

Geinitz, Dr. F. Fug., Beitrag zur Geologie Mecklenburgs.

VI 11. Ueber einige seltenere Sedimentrgeschiebe Mecklen-

burgs. (Aus: Archiv d. Vereins d. Freunde d. Natur-

geschichte in Mecklenburg.") gr. 8. (30 S. m. 2 Lichtdr.)

Gstrow, Opitz & Co. in Comm. n. 1. -

Girard (.1.). Rechercb.es sur Tinstabilite des continents

et du niveau des mers. Avec figures. In-8. 6 fr.

Goldsehniidt ,
Dr. Vict., Index der Krystallformeu der

Mineralien. (In 3 Bdn. a 2 Lfgn.) 1. Lfg. Lex. -8.

(1. Bd. S. 1288.) Berlin, Springer. n. 15.

Hagen, Dr. Max, die geologischen Verhltnisse der Um-

gegend Nrnbergs (der mittelfrnk. Keuperflche u. d.

Frankenjura). Mit 2 geolog. Karten, gr. 8. (27 S.)

Nrnberg, v. Ebner. u - 80

Jahrbuch der knigl. preussischen geologischen Laudes-

anstalt u. Bergakademie zu Berlin f. d. J. 1884. Lex.-8.

(CXI, 573 u. 19 S. m. 30 T. u. 17 Bl. Erklrgn.) Berlin

1885, Schropp. cart. n.n. 20.

der k k. kologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1886.

36. Bd. 4 Hfte. Lex. -8. (l. Hft. 294 S. m. 5 Taf.)

Wien, Holder. n - 16 -

Jahrbcher, berg- u. httenmnnische, der k. k. Berg-

akademien zu Leoben u. Pribram u. der knigl. ungari-

schen Bergakademie zu Sehenmitz. Red.: Ob.-Bergr.

Prof. Jul. Ritter v. Hauer. 34. Bd. (Als Fortsetzg. d

Jahrbuches der k. k. Montanlehranstalt zu Leoben.)

4 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 124 S.) Wien, Holder, n. 11.20

Klebs, Rieh., das Tertir v. Heilsberg in Ostpreussen.

(Aus: Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanstalt f. 1884.")

Lex.-8. (47 S. m. 5 Taf.) Berlin 1885. (Knigsberg,
Hbner & Matz.) haar n. 2.

Lapparent (A. de). Abrege de geologie. Avec 126

figures dans le texte et une carte geologique de la

France. In- 12. 3fr. 7:.

Lwl, Dr. Ferd., die Ursache der seculareu Verschie-

bungen der Strandlinie. Vortrag, gr. 8. (15 S.) Prag,

Dominicus. n - 5

Sieherheitslampen-Wesen, das, heim Steinkohlenberg-

bau. Bericht d. preuss. Schlagwetter-Commission. Mit

e. Atlas v. 60 Taf. (in Imp.-4. u. Mappe.) gr. 8. (VII,

221 S.) Berlin, Ernst & Korn. n. 24.

Zujovie, J. M., geologische Uebersicht d. Knigr. Serbien.

Mit 1 geolog. Uebersicktskarte. Lex.-8. (56 S.) Wien,

Holder. 4 -

6. Zoologie und P a 1 a e o n t o 1 o g i e.

Abhandlungen der schweizerischen palontologischen Ge-

sellschaft. Memoires de-la societe paleontologique

suisse. Vol. XII. (1885.) gr. 4. (137 S. m. 30 Stein-

taf.) Basel 1885, Georg. Berlin, Friedlander & boliu

in Comm. haar n.n. 32.

Alix (E.) et E. Cuyer. Le Cheval. (Exterieur. Struc-

ture et fonetions. Races.) Livraisons 1 et 2. Avec

4 planches hors texte et gravures dans le texte. In-4.

Chaque livraison, 7 fr. 50

Sera publie en 8 livraisons; 1c prix de souscription est

de 50 francs.

Arbeiten aus dem zoologischen Institute der Universitt

Wien u. der zoologischen Station in Triest. Hrsg. v. Prof.

Dir. Dr. C. Claus. Tom. VI, 3. Hft. gr. 8. (111 u.

S. 21.7 370 ni. 12 Taf.) Wien, Holder.

n. 18. (Tom. VI. cplt.: n. 56. )

Arbeiten aus dem zoologisch
- zootomischen Institut in

Wrzburg. Hrsg. V. Prof. Dr. Carl Semper. 8. Bd.

1 Hft gr. 8. (128 S. m. 7 Steintaf.) Wiesbaden, Kreide'.

n. 18.

Buckland's (Frank) Notes and Jottings froni Animal

Life. With lilustrations. 2nd Edition. Cr. 8vo. 12 s. 6 d.

Canary (The): its History ,
Varieties , Management, and

Breeding. By Richard Avis. New Edition. Fcp. 1 s.

Cheshire's (F. R.) Bees and Beekeeping. Scientific and

Practica]. Vol. 1: Scientific. Cr. Svo. 7 s. 6d.

Claus, C.
, Untersuchungen b. die Organisation u. Ent-

wicklung v. Branchipus u. Artemia , nebst vergleich.

Bemerkgn. b. andere Phyllopoden. Mit 12 Taf. (Aus:

Arbeiten aus dem zoolog. Institut der Univ. Wieu.")

gr. 8. (1U4 S.) Wien, Holder. n. 20.

Frenzel, Dr. Johs., Mikrographie der Mitteldarmdrse

(Leber) der Mollusken. 1. Tbl. Allgemeine Morpholo-

gie u. Physiologie d. Drsenepithels. Mit 3 (1 lith. u,

2 chromolith.) Taf. (Aus: Nova Acta der ksl. Leop.-

Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher.") gr. 4.

(216 S.) Halle, Leipzig, Engelmann in Comm. n. 18.

Goette, Prof. Dr. Alex., Abhandlungen zur Entwicklungs-

geschichte der Thiere. 3. Hft. gr. 4. Hamburg, Voss

art .
n. 18. (1.-3.: n. 45. -)

Inhalt: Untersuchungen zur Entwicielungsgeschichte v.

Spongilla fluviatilis. Mit Holzschn. u. 5 lith. Taf. (64 S.)

Homes vThe) of the Birds. By M. K. M. 65 lilustrations.

Cr. Svo. 2s -

Jahrbcher der deutschen malakozoologischen Gesell-

schaft, nebst Nachrichtsblatt. Red. v. Dr. W. Kobelt.

13 Jahrg. 1886. 4 Hfte. n. Nachrichtsblatt 18. Jahrg.

12 Nrn." (B.) gr. 8. (1. Hft. 106 S. m. 2 Steintaf.)

Frankfurt a/M., Diesterweg. haar n.n. 24.

, zoologische. Zeitschrift f. Systematik, Geographie u.

Biokwie der Thiere. Hrsg. v. Dr. J. W. Spengel.

1. Bd. 1. Hft. gr. 8. (224 S. m. 20 Holzschn. u. 5

Taf.) Jena, Fischer. 9 -

Jahresbericht, zoologischer, f. 1884. Hrsg. v. der zoo-

log. Station zu Neapel. 1. Abth. gr. 8. Berlin, Fned-

lnder & Sohn. n. 10. (cplt.: n. 36. )

Inhalt: Allgemeines bis Bryozoa. Mit Register u. dem

Register der neuen Gattgn. zu allen 4 Abtheilgn. Red. v.

DU. Paul Mayer u. Wilh. Giesbrecht. (VIII, 358 S.)

Keyserling, GrafE., die Spinnen Amerikas. 2. Bd. 2.

Hlfte, gr. 4. (295 S. m. 11 color. Kpfrtaf. m. 11 Bl.

Erklrgn.) Nrnberg, Bauer & Raspe.
baar n. 45. (I. u. IL: n. 125. )

Koch, F. E., die Ringicula d. norddeutschen Tertir, e.

palaeontolog. Studie. Mit 2 Taf. (Aus: Archiv d.

Vereins d. Freunde d. Naturgeschichte in Mecklenburg.")

gr. 8. (18 S. m. 2 Bl. Erklrgn.) Gstrow, Opitz & Co.

in Comm. "-.K50

Leisering, Geh. Med.-R. Prof. Dr. A. G. T. u. weil. Lehr.

H M Hartmann, der Fuss d. Pferdes in Rucksicht

auf Bau, Verrichtungen u. Hufbeschlag. Gemeinfasslich

in Wort u. Bild dargestellt. 6. Auli., iu ihrem zweiten,

den Hufbeschlag betr. Thl. umgearb. v Bez.-Thierarzt

a D. Lehr. A. Lungwitz. Mit 211 (eingedr.) Holz-

schn. v. Prof. H. Brkner. gr. 8. (X, 359 S.) Dresden,

Schnfeld.
, ,. ,

n ' 6;T
Loriol, P. de, premier Supplement a lechinologie helve-

tique (Aus: Memoires de la soc. paleontol. suisse. J

gr 4 (25 S. ra. 3 Steintaf.) Geueve 1885. (Basel,

Geo ,. '. Berlin, Friedender & Sohn.) baar n.n. 6. 40

MaiUa'rd, Gustave, invertehres du Purbeckien du Jura.

Monographie. Supplement. (Aus: Memoires de la soc.

paleontol. suisse.") gr. 4. (24 S. m. 1 Steintat) Ge-

rn ve. (Basel, Georg. Berlin, Friedlnder & Sohn.)

baar n.n. 3. 20 (Hauptwerk u. Suppl.: n.n. 14. 20)

Nitsehe, Prof. Dr. H., der Flussaal u. seine wirthschaft-

liche Bedeutung. Vortrag, geh. vor der Oekonom.

Gesellschaft im Knigr. Sachsen" zu Dresden, am 5. Febr.

1886 gr. 8. (17 S. m. 6 eingedr. Holzschn.) Dresden,

Schnfdd. "-.
60

Ormerod's (E. A.) Report of Ohservations on Injurious

Insects &c. during the Year 1885. Roy. Svo. sewed.
1 s. 6 d.
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eben Jura. 10. Hft. Mit e. Atlas

Fol. in. 6 Blatt Tafelerklrgn.) gr.
Si uttgarfc, Sohweizerbart.

Russ, Dr. Karl, Vgel Her Heimath,
in Lebensbildern geschildert. Mit

Farbendr. (In ca. 16 Lfgn.) l. Lfg.

Quenstedt, Prof. Frdr. Aug., die Ammoniten d. schwbi-
6 (lith.) Tat', (in

8. (S. 441488.)
(a) n. 10.

Unsere Vogelwelt,
120 Abbildgn. in

gr. s. (32 S. m.
:'. Chromolitb.) Prag, Tempsky. Leipzig, Frevtag.

ii. 1.

Seeley's (H. G.) The Fresh-water Fishes of Enrope. 214
Ilhistrations. Boy. 8vo. ,l.ls.

Wiedersheim, Prof. l>r. I!., das Respirationssystem der
Cbamaeleonideu. IM it. 2 litli. Tat". (Ans: Berichte d.

naturforsch. Gesellsch. zu Freibarg i/Br.") gr. 8. (18 S.)

Freiburg i, Hr., Mohr. n. 3.

Zaeharias, Dr. Otto, e. Spaziergang nach den Seefeldern
bei Reinerz. Kurze Beschreihg. der Thier- u. Pflanzen-
welt dieses Hochmoors. (Mit Illustr.) gr. 8. (17 S.)

Leipzig, Denicke. n. 30

Zahlka, C, b. Isoraphinia texta, Roem. sp. u. Scytalia

pertusa, Reuss sp. aus der Umgebung v. Raudnitz a. E.

in Bhmen. Mit 2 (lith.) Taf. (Aus: Sitzungsber. d.

k. Aka.l. d. Wiss.'t Lex. -8. (0 S.) Wien, Gerold's

Sohn. n. 60
Zeitschrift f. die gesamnite Ornithologie. Hrsg. v. Dr.

Jul. v. Madarsz. 3. Jahrg. 1886. 4 Hfte. gr. 8.

(1. Hft. 80 S. m. 2 Chromolitb.) Budapest. (Berlin,
Friedlnder & Sohn.) baar n.n. 20.

7. Botanik und Land wirth Schaft.

Bericht, 9., d. botanischen Vereines in Landshut (Bayern)
b. die Vereinsj. 18811885. gr. 8. (XLIX, 217 S.)

Landshut, Thotnauu. n. 3.

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Ge-

grndet den 17. Beptbr. 1882. 3. Bd. Mit 17 Taf. u.

22 Holzschn. gr. 8. (432 u. 218 S.) Berlin 1885, Born-

trger, n. 15.

Blochniann, Assist. Dr. F., b. e. neue Haematococcus-
art. Habilitationsschrift. Mit 2 (chromolitb.) Taf. (Aus:
Verhandlgn. d. naturb.-med. Vereins zu Heidelberg.")

gr. 8. (22 S.) Heidelberg, C. Winter. n. 1. 80
Mc Combie's ("William) Cattle and Cattle Breeders. Edited

by James Macdonald. 4th Edition. Cr. Svo. 3 s. 6 d.

Dammann, Med.-R. Prof. Dir. Dr. Carl, die Gesundheits-

pflege der landwirtschaftlichen Haussugethiere. 20

Vorlesgn. Mit 20 Farbendr. - Taf. u. 136 Textabbildgn.
2. Hlfte, gr. 8. (IV u. S. 5731318.) Berlin, Parey.

n. 11. (cplt.: n. 20.
)

Engler, Dir. Prof. Dr. Adf.
,
Fhrer durch den kernig],

botanischen Garten der Universitt zu Breslau. Mit
1 Plane d. Gartens. 8. (121 S.) Breslau, Kern's Verl.

n. 80

Fischbach, Ob.-Forstr. Dr. Carl v., Lehrbuch der Forst-
wissenschaft. Fr Forstmnner u. Waldbesitzer. 4. verm.
Aufl. (In 10 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8. (80 S.) Berlin,

Springer. n. 1.

Frieks Rundschau. Belehrende u. unterhalt. Mittlieilgu.
f. Freunde der Land- u. Forstwirthschaft ,

d. Garten-,
Obst- u. Weinbaues, der Haus- u. Kellerwirtlischaft, der

Bienenzucht, der Sports, der Jagd u. Fischerei, sowie

einschlg. Wissenschaften u. Gewerbe. Red.: von Felix
v. T hrnen. 1. Jahrg. Apr. Decbr. 1886. 18 Nrn.

gr. 4. (Nr. 1: 3 1
/,, B.) Wien, Frick. baar n. 3.

Hammerstein, A. Frbr. v., der tropische Landbau. An-

leitung zur Plantagemvirthschaft u. zum Anbau der ein-

zelnen tropischen Culturgewchse m. besond. Rcksicht
auf die deutschen Colonien. Mit 32 in den Text gedr.

Abbildgn. gr. 8. (VIII, 71 S.) Berlin, Parey. cart. n.2.
Jahrbuch f. Gartenkunde u. Botanik, hrsg. v. Hofgrtner

Jean Glatt Dir. R. Goethe, Gartendir. H. Grube etc.,
unter der Red. v. Garteniuspectoren J. Bouche u. Doc.
R. Herrmann. 4. Jahre;. April 1886 Mrz 1887.
12 Hfte. gr. 8. (l. Ht't. 32 S. m. eingedr. Abbildgn. u.
l Taf.) Bonn, Strauss. Hft. n. 80

Jahrbcher, botanische, f. Systematik, Pflanzengeogra-
phie, hrsg. v. A. Engler. 7. Bd. 3. Hft. gr. 8. (S. 207

285; Literaturbericht S. 5182.) Leipzig, Engelmann.
( ) n. 6.

Janka, Vict.de, Amaryllideae, Dioscoreae et Liliaceae

europaeae. Analytdce elaboratae. (Aus: Termeszetrajzi
Fzetek.") Lex.-8. (37 S.) Budapestiui. (Berlin, Fiied-
lnder & Sohn.) baar n. 3.

Karsten, Dr. G.
, iib. die Anlage seitlicher Organe bei

den Pflanzen. Mit 3 Taf. gr. 8. (32 S.) Leipzig, Engei-
niann, ii. 4.

Klaas, Insp. Dr. Adf., die Melioration d. Riedes, ins-

besondere die Ent- u. Bewsserg. der tieflieg. Cltr-
lndereien in den Gemarkgn. : Erleiden, Leeheim, Dorn-

heim, Wallerstdten, Gensheim, Trebur u. Astheim d.

Kreises Gross-Gerau. Im Auftrag d. Ministeriums d.

Innern u. der Justiz bearb. Mit e. Uebersichtskavte u.

5 (lith.) Tat', gr. 8. (220 S.) Darmstadt, Bergstrsser.
n. 12.

Klenze, Dr. v.
,
der praktische Milcbwirtb. Mit 115 Ab-

bildgn. u. vielen Tabellen. 8. (VI, 221 S.) Stuttgart,
Uluier. cart. n. l. 50

Koch, Fr. Willi., der Heu- u. Sauerwurm od. der ein-

bindige Traubenwickler. (Tortrix ambiguella) u. dessen

Bekmpfung. Mit 23 Abbildgn. auf 2 Taf. in lith.

Farbendr. gr. 8. (31 S.) Trier, Stephauus. n. 70

Lmmerhirt, Otto, u. Herrn. Degenkolb, Beitrge zur

Befrderung der Kern- u. Steinobstcultur unter den
Landwirthen. Mit 33 (eingedr.) Abbildgn. gr. 8. (VIII,
52 S.) Dresden, Schnfeld. n. 60

Loret (H.) et A. Barrandon. Flore de Montpellier,
ou Analyse descriptive des plantes vasculaires de l'Herault.

2e edition, revue et corrigee par H. Loret. Avec 2 cartes.

In-8. (Montpellier.) 9 fr.

Luscher, Herin., Verzeichniss der Gefsspflanzen v. Zo-

rnigen u. Umgebung u. den angrenz. Theileii der Can-
tone Bern, Luzern, Solothurn u. Baselland, gr. 8. (103 S.)

Aarau, Sauerlnder. n. 1. 60

Lutz, K. G.
,
das Sapokarbol, e. Radicalmittel zur Ver-

tilgung der Blutlaus u. anderer schdlichen Iusecten.

Mit den v. der kgl. wrttemb. Centralstelle f. die Laud-
wirthschaft zur Vei'ffentlichg. bergebenen Gutachten.
8. (24 S.) Stuttgart, C. Hoffmaun. 40

Maisonneuve (Paul). Nouveau Cours d'histoire natu-
relle. Botanique. Anatomie et Physiologie vegetales.
Avec 154 figures. In-8. 4 fr. 50

Masters, Maxwell T., M. D., F. L. S., Pflanzenteratologie.
Eine Aufzhlg. der hauptschlichsten Abweichgn. vom
gewhn], Bau der Pflanzen. Fr die deutsche Uebe.r-

setzg. v. Verf. rev. u. m. vielen Nachtrgen versehen.
Ins Deutsche bertr. v. Udo Dammer. Mit zahlreichen

Abbildgn. in Holzschn. v. E. M. Williams u. 1 lith. Tat'.

gr. 8. (XVI, 610 S.) Leipzig, Haessel. n. 16.

Ngeli, C. v., u. A. Peter, die Hieracien Mitteleuropas.
2. Bd. Monographische Bearbeitg. der Archieracien m.
besond. Bercksieht, der mitteleuropischen Sippen.
1. Hft. gr. 8. (84 S.) Mnchen, Oldenbourg.

n. 2. 40 (I. u. II. 1 : n. 23. 40)
Nowacki

,
Prof. Dr. A., Anleitung zum Getreidebau auf

wissenschaftlicher u. praktischer Grundlage. Mit 161

in den Text gedr. Holzschn. 8. (VIII, 304 S.) Berlin,

Parey. geb. n. 2. 50
Osterwald

,
Karl

,
die Wasseraufnahme durch die Ober-

flche oberirdischer Pflauzentheile. gr. 4. (29 S.) Ber-

lin, Gaertner. n. 1.

Frantl, Prof. Dr. K.
,
Lehrbuch der Botanik f. mittlere

u. hhere Lehranstalten. Bearb. unter Zugrundelegung
des Lehrbuchs der Botanik v. Jul. Sachs. Mit 305 Fig.
in Holzschn., 6., verra. u. verb. Aufl. gr. 8. (VIII,
339 S.) Leipzig, Engelmann. n. 4.

;
Einbd. n.n. 1. 15

Rabenhorst's, Dr. L. Kryptogamenflora v. Deutschland,
Oesterreich u. der Schweiz. 2. Aufl. 1. Bd. 2. Abtli.

22. Lfg. gr. 8. (Mit eingedr. Abbildgn.) Leipzig, Kummer.
(.i) n. 2. 40

Inhalt: Pilze v. Dr. G. Winter. 22. Lfg. (S. 529 592.)

Rauch, Dr. Carl, b. Leguminosen u. Legumin - Cacao.

Monographie, gr. 8. (10 S.) Magdeburg, Wennhacke
6 Zincke. 60

Rieck, Prof. Carl Roman, Schler-Herbarium. Zusammen-

gestellt nach den gebruchlichsten , in Oesterreich ein-

gefhrten Lehrbchern d. Pflanzenreiches. 2. umgeaib.
u. verm. Aufl. gr. 8. (62 Blatt.) Wien, Kravani.

baar n. 80
Risler (E.). Physiologie et culture du ble. Principes

suivre pour en diminuer le prix de revient. Avec
24 figures. In- 16. 50 c.

Sehlencker, Elem.-Lebr. G., botanische Studie auf dem
Torfmoor. (Aus: Correspondenzblatt f. die wrtt. Ge-
lehrten- u. Realschulen.") gr. 8. (12 S.) Tbingen
1885, Fues. baar n. 20.
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Straub, St., Blthen-Calender der wichtigsten v. Bienen

beflogeuen Pflanzern 2. Aufl. 8. (24 S.) Schwab.

Gmnd, Sehmold. 30

Untersuchungen aus dem botanischen Institut, zu T-
bingen , hrsg. v. Prof. Dr. W. Pfeffer. 2. Bd. 1. Hfl.

gr. 8. (177 S. m. 1 Taf.) Leipzig, Eugelmann.
n. 4. (I. u. IL, 1.: n. 22. )

Voigt, Alb., b. deu Bau u. die Entwickelung d. Samens
u. des Sanienniautels v. Myrisca fragans. Inaugural-
Dissertation. gr. 8. (36 S.) Gottingeu 1885, Vanden-
hoeck & Ruprecht. baar n. 1.

Wagner, Oberlehr. Rud., Flora d. Lbauer Berges, nebst

Torarbeiten zu e. Flora der Umgegend v. Lbau. 4.

(87 S.) Lbau, Oliva. baar n. 2.

Westermeier ,
Ob.-Frster G. , systematische forstliche

Bestimmungstabellen der wichtigen deutschen Waldbume
u. Waldstrucher im Winter- u. Sommerkleide. Ein
Handbuch f. Forstleute u. Waldbesitzer, sowie e. Re-

petitorium f. die Examina. qu.-8. (XVI, t;4 S.) Berlin,

Springer, geb.
'

n. 2.

Wilhelm, Prof. Dr. Gust., Laudwirthschaftslehre. Im Auf-

trage d. k. k. sterreich. Ackerbau -Ministeriums verf.

1. Tl. Die natrl. Grundlagen der Laudwirthschaft: Atmo-
sphre, Klima, Bodeu. gr. 8. (VIII, 232 S.) Berlin,

Parey. cart. u. 4.

8. Anatomie, Physiologie, Biologie.

Adanikiewicz, Prof. Dr. Alb., der Blutkreislauf der Gang-
lienzelle. Mit 4 lith. Taf. gr. 8. (V, 65 S.) Berlin,
Hirschwald. n. 6.

Altruami, R., Studien b. die Zelle. 1. Hfl. Mit I Taf.

gr. 8. (54 S.) Leipzig, Veit & Co. n. 2.

Amnion, Dr. Frdr. Aug. v., die ersten Mutterpflichten u.

die erste Kindespflege. 28. Aufl. 8. (XVI, 318 S.)

Leipzig, Hirzel. geb. m. Goldschn. 3. 75

Archiv f. Hygiene. Unter Mitwirkg. v. Proff. DD. J.

Bockendahl, . Bollinger, Doc. Dr. H. Buchner etc.

hrsg. v. Proff. Dirr. J. Forst er, Fr. Hofmann, M. v.

Pettenkofer. 4. Bd. 4 Hfte. gr. 8. (1. Hfl. 128 S.)

Mnchen, Oldenbourg. 15.

Baring, Willi., b. das Verhalten d. Milchzuckers im thie-

rischen Organismus. Inaugural -Dissertation. gr. 8.

(47 S.) Gttingen 1885, Vandenhocck & Ruprecht.
baar n. 1. 20

Beitrge zur Anthropologie u. Urgeschichte Bayerns.
Organ der Mnchener Gesellschaft fr Anthropologie,
Ethnologie u. Urgeschichte. Hrsg. v. W. G um bei, J.

Kollmann, F. O h 1 e n s c h 1 a g e r etc. Red. : Jobs. R a n k e

u. Nie. Rdinger. 7. Bd. 4 Hfte. Lex. -8. (1. Hft.

92 S. m. 2 Taf.) Mucheu, Literar.-artist. Anstalt.

baar n. 24.

Brass, Dr. Arnold, kurzes Lehrbuch der normalen Histo-

logie d. Menschen u. typischer Tbierformen zum Ge-
brauch fr Aerzte

,
Studirende der Medicin uud Natur-

wissenschaften etc. 2. Lfg. gr. 8. (S. 81 160 m.

Steiutaf.) Leipzig, G. Thieine. n. 2.

Cantlie's (J.) A Text Book of Naked-Eye Anatomy : being
a Text to Masse's I'lates. 3rd Edit, 8vo.

piain. Lstr. 1. 8 s. col'd. Lstr. 2. 10 s.

Centralblatt, biologisches, unter Mitwirkg. v. Proff. DD.
M. Reess u. E. Selenka hrsg. v. Prof. Dr. J. Rosen-
thal. 6. Bd. 24 Nrn. (2 B.) gr. 8. Erlangen, Besold.

n. 16.

Hensel, Jul., das Leben. Seine Grundlagen u. die Mittel
zu seiner Erhaltg. I. Die Fortdauer der Urzeugg. Phy-
sikalisch erklrt zum prakt. Nutzen f. Ackerbau, Forst-

wirtschaft, Heilkunde u. allgemeine Wohlfahrt. Hierzu
e. Beilage Theorie der Lebens- Chemie in Figuren",
gr. 8. (V, 520 S.) Christiania 1885, Huseby & Co. limit.

n. 15.

Klein's (Dr. E.) Micro-Orgauisins and Disease: an Intro-

duetiou into the Study of au Specilic Micro-Organisms.
3rd. Edit. Cr. 8vo. 6 s.

Knoll, Prof. Dr. Phpp. ,
ber periodische Athmungs- und

Blutdrucksschwankungen. Mit 4 (lith.) Taf. (Aus:
Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.") Lex. -8. (5 S.)

Wieu, Gerold's Sohn. n. 2. 20
Kosmos. Zeitschr. f. die gesammte Entwickelungslehre

unter Mitwirkg. zahlreicher namhafter Forscher hrsg.
v. Dr. B. Vetter. 10. Jahrg. 1886. 12 Hfte. gr. 8.

(1. Hfl. 80 S. m. 60 Holzschn.) Stuttgart, Schweizer-
hart. Halbjhrlich baar u. 12.

Lerrnoyez (le Dr. M.). Etde experimeutale sur la

Phonation. Avec. 15 figures. In-8. 4 fr.

List, Dr. Jos. Heinr.
, die Rudimentzellentheorie und die

Frage der Regeneration geschichteter Pflasterepilhelien.
(Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.") Lex. -8. (22 S.)

Wien, Gerold's Sohn. n. 20

Untersuchungen b. das Cloakenepithel der Plagio-
stomen. 2. Till. Das Cloakenepithel der Haie. (Aus
dem Inst. f. Histologie u. Embryologie d. Univ. Graz.)
Mit 4 (lith. u. chromolith.) Taf. (Aus: Sitzungsber.
d. k. Akad. d. Wiss.") Lex.-8. (27 S.) Wien, Gerold's
Sohn. n. 2. 40 (1. u. 2.: u. 5. 90)

Lueiani, Prof. Dir. Dr. Luigi ,
u. dirigir. Arzt Dr. Giu-

seppe Seppilli, die Functions-Localisation auf der Gross-

hirnrinde, an Thierexperimenten u. klin. Fllen nach-

gewiesen. Mit 53 Fig. im Text u. 1 Taf. Autoris.

deutsche u. verm. Ausg. v. Dr. M. O. Fraenkel. gr. 8.

(VII, 414 S.) Leipzig, Denicke. n. 12.

Mach, E.
,
Zur Analyse der Tonempfindungen. (Aus:

Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.") Lex. -8. (7 S.)

Wien 1885, Gerold's Sohn. n. 20
Prof. Dr. E.

, Beitrge zur Analyse der Empfin-
dungen. 1. Abth. Mit 36 Abbildgu. "gr. 8. (VI, 168 S.)

Jena, Fischer. n. 4.

Mantegazza (le professeur). Physiologie du plaisir.

Traduit et annote par M. Combes de Lestrade. In-8.

6 fr.

Miller, Prof. Dr. W. D., Wrterbuch der Bacterienkunde.

gr. 8. (VII, 43 S.) Stuttgart, Enke. n. 1.

Mittheilungen aus dem Verein f. ffentliche Gesundheits-

pflege der Stadt Nrnberg. 8. Hft. 1885. gr. 8. (III,
125 S. m. 10 lith. Curventaf.) Nrnberg, v. Ebuer. cart.

baar n. 2. 50

Nauck, Aug., b. e. neue Eigenschaft der Producte der

regressiven Metamorphose der Eiweisskrper. Inaugnrl-
Dissertatiou. gr. 8. (52 S.) Dorpat, Karow.

baar n. 1.

Kauber, A.
,

b. die Bedeutung der wissenschaftlichen

Anatomie. Rede, geh. bei dem Antritt d. anatoni. Lehr-
amtes in Dorpat am 3. Mrz 1886. gr. 8. (16 H.)

Dorpat, Bchnakenburg. baar 80

Rittmeyer, Karl, Geschmacksprfungen. Inaugural-Disser-
tation. gr. 8. (28 S.) Helmstedt 1885. (Gttingen,
Vandenlioeck & Ruprecht.) baar n. 80

Hohrer, Dr. Fritz, der Rinne'sche Versuch u. sein Ver-
halten zur Hrweite vi. zur Terception hoher Tne.
Habilitationsschrift. Monographie in. 1 chronio - litli.

Darstellg. gr. 8. (40 S.) Zrich 1885, Meyer & Zeller.

n. 4.

Roller, Kreiswundarzt Dr. C.
,
die mikroskopische Unter-

suchung d. Schweinefleisches auf Trichinen u. Finnen.

Rathgeber fr Fleischschauer in populrer Darstellg.
m. 21 Abbildgu. auf 6 lith. Taf. 2. verm. u. verb. Aufl.

gr. 8. (34 S.) Trier, Stephanus. u. 1. 20

Soxhlet, Prof. Dr. F., b. Kindermilch und Suglings-
ernhrung. Vortrag, geh. am 24. Mrz 1886 im rztl.

Verein zu Mucheu. (Aus: Much. med. Wochensehr.")
gr. 8. (16 S.) Mnchen, J. A. Fiusterlin.

baar n. 1. 20

Steiner, Privatdoc. Dr. J.
,
Grundriss der Physiologie d.

Meuscheu f. Studireude u. Aerzte. 3., verb. Aufl. Mit
zahlreichen in den Text eingedr. Holzschn. gr. 8. (VIII,
452 S.) Leipzig, Veit & Co. n. 9.

; geb. n. 10.

Tnnies, Alb., b. e. seltene Missbildung d. Herzens. (Trans-

position der grossen arteriellen Gefsse m. Defect im
hinteren Theile der Kammerscheidewand.) Iuaugural-
Dissertatiou. gr. 8. (61 S. m. 9 Taf.) Gttingeu, 1884,

Vandenlioeck & Ruprecht. baar n. 5. 20

9. Geographie, Ethnologie, Technologie.

Andree's, Rieh., allgemeiner Handatlas in 120 Karten-

seiten m. vollstndigem Namenverzeichniss. 2. wesent-

lich verb. u. um e. Viertel d. Umfauges verm. Aufl.

Hrsg. v. der Geograph. Anstalt v. Velhageu & Klasing
in Leipzig. (Iu 12 Lfgn.) 1. Lfg. Fol. (16 chromo-
lith. Kartens.) Bielefeld, Velhageu & Klasing. n. 2.

Balmer, Hans Frdr., Studien b. deu Seeweg zwischen

Europa u. West-Sibirien. Inaugural -Dissertation. 4.

(101 S. in. 1 Karte.) Hamburg, Friedericlisen & Co.

n. 4.

Bauschinger, Prof. J. , Mittheilungen aus dem mecha-
nisch-technischen Laboratorium der k. technischen Hoch-



1 1 Hft. Imp.-4.
m. 16. (1.

Mnchen, Th.
-14.: n. 67. 20)

XVI.: Verhandlungen der Mnche-
. Ihr gewhlten stndigen Commis-
einheitlicher Prfungsmethoden fr

No. -21).

schule in Mnchen.
Ackermann's Verl.

Inhalt: Mittheilui

ner Ccnferenz u. der

sion zur Vereinbarung
Bau- u. Constructionsmaterialien. Mit 4 Blttern Abbildgn.
(IV, 292 S.)

Bibliothek, elektrotechnische. 30. Bd. 8. Wien, Harl
lehen. (a) n. :i.

; geb. () u. 4.

Inhalt: Die Galvanostegie m. besond. Bercksicht. der

fabrikmssig. Herstellung dicker Metallberzge auf Me-
tallen mittelst d. galvanischen Stromes. Von tngen. Assist.

Jos. Schaschl. Mit 72 Abbdgn. (XVI, 224 S.)

Bltter, deutsche geographische. Hrsg. v. der Geograph.
Gesellschaft in Bremen durch l*r. M. Lindeman. 9. Bd.
4 Hfte. gr. 8. |l. llt't. 88 3. m. l Lichtdr. u. l Karte.)
Bremen, \. Balem in ('omni. baar n. S.

Blitzgefahr, die. Nr. l. Mittheilungen u. Rathsehlgc
betr. die Anlage v. Blitzableitern f. Gebude. Hrsg. im

Auftrage d. Elektrotechn. Vereins. 1. 3. unveriid. Ab-
druck, gr. 8. (36 S.) Berlin, Springer. n. 80

Chambers Geographica! Reader. Standard 7. Fcp.
ls. Od.

Dalton, Herrn., Reisebilder aus dem Orient. Neue billi-

gere (Titel-) Ausg. gr. 8. (VII, 248 S.) Cassel (1871),

Rttger. n. 2. 50

Deri, Ingen. Max, die Wechselstrme u. ihre Rolle in der
Elektrotechnik. Ein Vortrag, geh. im elektrotechn. Ver-

i ine in Wien am ls. Decbr. 1885. gr. 8. (10 S.) Wien,
Engel. u. 30

Egli ,
Prof. Dr. J. .1.

,
Geschichte der geographischen

Namenkunde. Mit Probe e. toponomast. Karte, gr. 8.

(IV, 430 S.) Leipzig, Brandstetter. n. 10.

Einbeck, Ob. -Ingen. J., der gegenwrtige Stand der

Heizungstechnik. Vortrag, geh. im Archikteu- n. Inge-
nieurverein zu Strassburg i. E. am 12. Novbr. 1885.

gr. s. (20 B. m. Fig.) Hagen, Risel & Co. n. 50
Ent- u. Bewsserungsanlagen, ausgefhrte, m. Krei-

seln Patent Neukirch. 1 Steintaf. m. Text an der Seite.

qu. gr. Pol. Bremen, Silomon in Coinm. n. 1.

Fehland, Civ.-Ingen. H.
, die Fabrication des Eisen- und

Stahldrahtes, gewalzt n. gezogen, sowie die der Draht-
stifte. Praktisches Handbuch zum Selbststudium fr
augeh. Techniker u. zur Vorbereitg. f. Ingenieure zur
Uebernahme d. Betriebes in Drahtwerken. Mit e. Atlas,
enth. 23 Poliotat'. Abbildgn., meist Werkzeichugn. gr. 8.

(X, 122 S.) Weimar, B. F. Voigt. 7. 50

Fischer, Prot'. Dr. Theobald, Beitrge zur Geschichte der
Erdkunde u. der Kartographie in Italien im Mittelalter.
A. u. d. T. : Sammlung mittelalterl. Welt- u. Seekarten
italien. Ursprungs u. aus italien. Bibliotheken u. Ar-

chiven, hrsg. u. erlutert, gr. 8. (VII, V, 254 S.) Ve-
nedig, Mnster's Nachf. n. 10.

Gaebler's Ed., Taschenatlas d. Deutschen Reiches n. der
deutschen C'olonialbesitzungeu in 19 (chromolith.) Haupt-
u. 30 Nebenkarten m. begleitendem Text. Fr Reise-
u. Hausgebrauch. qu.-4. Mit Text. 8. (32 S.) Leipzig-
Neustadt, Gaebler. geb. n. 2.

Gaisberg, Ingen. S. Prbr. v.
,
Taschenbuch f. Monteure

elektrischer Beleuchtungsanlagen. 8. (VII, 79 S. m.

eingedr. Holzschn.) Mnchen, Oldenbourg. geb. n. 1. 60

Gehre, Dr. M., die deutschen Sprachinseln in Oesterreich.
4. (7 S.) Grossenhain, Hentze in Comm. n. l. 20

Greely's (A. W.) Tbree Years of Artic Service: an Ac-
count of the Lady Franklin Bay Expedition, 1831 4.

2 vis. Roy. 8vo. 2. 2 s.

Habenicht, Herrn., Specialkarte v. Afrika. 1:4000000.
(10 lilatt.) Bearb. v. H. H., Bruno Domann u. Dr.
Rieh. Lddecke. 4. Lfg. 2 chromolith. Karten, gr.
Pol. Mit. Text. (4 S. in 4.) Gotha, J. Perthes.

() n. 3. -
Hager, Carl, Kaiser Wilhelms -Land u. der l'.ismarck-

Archipel. Nach den neuesten Quellen geschildert. Mit
Abbildgn. u. 2 Karten v. Kaiser Wilhelms- Land. 8.

(111, 144 S.) Leipzig, Gressner & Schramm. n. 2.

Handbuch der Ingenieurwissenschaften in 4 Bdn. 2. Bd.:
Der Brckenbau. Hrsg. v. Geh. Ob. -Baur. Dr. Tb.
Schaffet' u. Baur. Prof. Ed. Sonne. 1. Abthlg. : Die
Brcken im Allgemeinen. Steinerne u. hlzerne Brcken,
Aquaduct- n. Canalbrcken

, Kunstformen d. Brcken
baues, bearb. v. R. Baumeister, F. Heinzerling, G.

Mehrtens, Tb. Schaffet-, Ed. Sonne. 2. verm. Aufl.
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Mit 225 Holzschn., Sachregister u. 28 litli. Tat Lex.-8.

(XII, 500 S.) Leipzig, Engelmann.
n. 24.

;
Einbd. n.n. 2. 50

Hansa, Zeitschrift f. Seewesen. Red. u. hrsg. von W. v.

Preedeu. 23.Jahrg. 1880. 20 Nrn. (II.) gr. 4. Bremen,
Silomon. Vierteljhrlich haar n. 3.

Harlacher, Prof. A. R., die liydrometrischen Arbeiten in

der Elbe bei Tetschen. Mit 15 lith. Taf. Hrsg. v. der

hydrogr. Comniission d. Knigr. Bhmen, hydroniei r.

Section. gr. 4. (IV, 27 S.) Prag 1883, Calve. cart.

11. 8.

die liydrometrischen Beobachtungen im J. 1883. Tabel-
larisch ti. graphisch dargestellt. Mit 42 Tab. u. 3 lith.

Taf. Hrsg. v. der hydrogr. Comniission d. Knigr. Bh-
men, hydrometr. Section. gr. 4. (VI, 42 S.) Ebd. 1884,

n. 3.

dasselbe im J. 1884. Mit 48 Tab. u. 3 lith. Taf. gr. 4.

(VI, 48 S.) Ebd. 1885. n. 3.

Hedges' (Killingworth) Precautions to be Adopted on ln-

troducing the Electric Light. Cr. 8vo. limp. 2 s. Bd.

Heims, Marinepfr. ,
P. G.

,
unter der Kriegsflagge des

Deutschen Reiches. 2. Reihe. Kreuzerfahrten in Ost
u. West. Bilder u. Skizzen v. der Reise S. M. Kreuzer-
Corvette Nymphe Apr. 1884 Octbr. 1885. gr. 8. (304 S.)

Leipzig, Hirt & Sohn. () n. 6.
; geb. () n. 8.

Hochenburger, Ob. -Baur. Frz. Ritter v., b. Geschiebs-

bewegung u. Einliefung messender Gewsser, nebst Dar-

stellg. der Mur -Begulirg. u. anderer grsserer Fluss-

correctionen in Steiermark. Mit 8 Tab. u. 9 lith. Tat'.

Lex. -s. (IV, 172 S.) Leipzig, Engelmann. n. 12.

Jacksch, F., Handkarte d. Kreises Ohlau. 1:100000.
Chromolith. Fol. Ohlau, Drabich. n. 1.

Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde zu Stettin. 1883
1885. gr. 8. (79 S. 2 Karten.) Stettin 1885, Saunier
in Comm. n. 1.

Jahresbericht, VII., der Geographischen Gesellschaft v.

Bern 1884 1885. Red. v. G. Reymond-le Brun. Mit
2 Taf. gr. 8. (XXIII, 335 S.) Bern 1885, P. Haller.

haar n. 4.

Journal telegraphique, publie par le bureau international

des administratious telegraphiques. 18. annee 1886.

12 ms.
(

2 3 B.) Bern, Huber & Co. baar n. 5. 35

Katscher, Leop., Nebelland u. Themsestrand. Studien u.

Schildergn, aus der Heimath John Btill's. 8. (VI, 473 S.)

Stuttgart, Gschen. n. 6.

Kieperts Heinr.
, politische Schulwandkarte von Nord-

amerika. I:800oo00. Zeichnung v. R. Kiepert. 3.

bericht. Aufl. 5 Blatt. Chromolith. Imp.-Fol. Berlin,
D. Reimer. n. 7.

Kirsch, Prof. Dr., die Bewegung der Wrme in den

Cvlindeiwaudutigen der Dampfmaschine. Mit 7 lith.

Taf. gr. 8. (IX, 100 S.) Leipzig, Felix. n. 6.

Kittler, Prof. Dr. Erasm., Handbuch der Elektrotechnik.

(2 Bde.) 1. Bd. 2. Hlfte. Mit 298 in den Text gedr.
Holzschn. gr. 8. (VII u. S. 297067.) Stuttgart, Enke.

n. 10. (1. Bd. cplt. : n. 19. )

Knauth, Frz., Das Werrathal von Kreuzburg bis Mnden.
Mit 5 Pliotolitli. nach Aufnahmen v. Frz. Telgmann u.

Ose. Telgmann. (Nebst Orientirungskrtchen.) S. (32 S.)

Mhlhausen i/Th., Heinrichshofen. baar n. 1. 50

Knig, Geb. Reg.-R. a. D. E.
,

die Ent- u. Bewsserung
der lndlichen Grundstcke. Eine kurze it. bersieht!.

Zusammeiistellg. aller die Vorflitth, sowie die Ent- u.

Bewsserg. der lndl. Grundstcke betr. Landesgesetze
in den knigl. preuss. Staaten, nebst e. Anh. b. Be-

nutzg. d. Wassers zu nicht-laudwirthschaftl.
,
besonders

gewerbl. Anlagen. Ein Rathgeber f. Verwaltungs- und

Justizbeamte, Landwirthe, Wiesenbauer, Mller, Gerber,

Bleicher, Frber und andere Gewerbetreibende, sowie

Grundbesitzer berhaupt. 4. verb. u. neu bearb. Aufl.

gr. 8. (IV, 64 S.) Leipzig, Lenz. 75

Kutter, Ingen. W. R.
,
Karte des Cantons Bern. Nach

den eidg. Aufnahmen bearb. u. hrsg. Terrainzeichnung
v. Rud. Leuzinger. 1:200 000. :'.., auf Grund anitl.

Materials vllig neu bearb. Aufl. Ausg. 1888. Chromo-
lith. qu. gr. Fol. Bern, Schund, Erancke & Co.

ii. 2.
; auf Leinw. n. 4.

,

Literaturblatt zur Berg- u. Httenmnnischen Zeitung
hrsg. v. Prof. B. Kerl u. Bergr. P. Wimmer. Jahrg.
1880. 12 Nrn. gr. 4. (Nr. 1. S.) Leipzig, Felix.

n. 2.
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Lolling', Masch.-Ingeu. Heiko, Berechnung u. Construc-

tion der wichtigsten Maschineuelemente auf Grund der
neueren Festigkeitsversuche u. Festigkeitslehre, an prakt.

Beispielen errtert u. als Hlfsbuch f. den ausfuhr. Con-

structeur, sowie f. den Unterricht an techn. Lehranstal-
ten elementar bearb. u. hrsg. (In 3 Thln.) 1. Tbl.

[Nebst (3) autogr. Skizzenbl. u. e. Atlas m. (7) photo-
lith. Constructionsblttern.] gr. 4. Leipzig. (Wien,
Spielhagen & Schurich.) n. 6.

Longman's Geographica! Reading Books. Edited by
P. W. Bulder. Asia and Africa. Fcp. 2 s. 6 d.

Maschinen -Constructeur, der praktische. Zeitsoul.', f.

Maschinen- u. Mhlenbauer, Iugenieure u. Fabrikanten.
Unter Mitwirkg. bewhrter Ingenieure u. anderer Fach-
mnner d. In- u. Auslandes hrsg. v. Civ.-Ingen. Paten t-

Anw. Willi. Heinr. Unland. 19. Jahrg. 1886. 2+ Hfte.

( 2 3 B. m. eiugedr. llolzschn. u. autogr. Taf.) gr. 4.

Leipzig, Baumgrtner. Vierteljhrlich haar n. 8.
'

Memoire du departemeut federal suisse des chemius de
t'er sur la coustruction du cbemin de fer du St. -Got-
bard. 1. livr. Fol. (60 S. in. Tab.) Bern. Zrich,
Grell, Fssli & Co. Verl. baar n. 6.

Messtischbltter des Treussischen Staates. 1:25 000.

Knig!, preuss. Landesaufnahme 1884. Hrsg. 1885.

Nr. 369. 570. 757. 761. 2771. 2773. 2896. 3007. 3646.

3668. Lith. u. color. Fol. Berlin, Schropp.
baar n.n. 1.

Inhalt: 369. Ldershagen. 570. Hohenwestedt.

757. Warnkenhagen. 761. Leisteuow. 2771. Tretn-

batschau. 2773. Baranow. 2986. Namslau. 3007.

Flinsberg. 3646. Hilsenheim. 3668. Lautenhach.

Miehelet (J.). Notre France, sa gexigraphie, sonhistoire.

Avec 2 cartes. In-12. 3 fr. 50

Mittheilungen aus dem Gebiete d. Seewesens. Hrsg. vom
k. k. hydrograph. Amte, Marine-Bibliothek. 14. Jahrg.
1886. 12 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 64 S. m. 2 Steiutaf. u.

9 Tab., nebst Kundmachung fr Seefahrer 1886, Nr. 1

6. u. Hydrographische Nachricht 1886, Nr. 1 6.) Pola.

Wien, Gerold's Sohn in Corara. n. 12.

aus den kuigl. technischen Versuchsanstalten zu Ber-

lin. Hrsg. im Auftrage der knigl. Aufsichtscommission.
Red.: Geh. Bergr. Dr. H. Wedding. 4. Jahrg. 1886.

48 Hfte. hoch 4. (1. Ht. 34 S. m. eiugedr. Fig.)

Berlin, Springer. n. 10.

Montet (Joseph). De Paris anx Karpathes. In-12.

2 fr.

Nachrichten f. u. b. Kaiser- Wilhelms Land u. den

Bismarck-Archipel. Hrsg. im Auftrage der Neu-Guinea-

Compaguie zu Berlin. 1. Jahrg. 1885. 2. 4. Hl't.

gr. 8. (S. 6 61 m. 1 Karte.) Berlin, Neuenhahu.
baar n.n. 2. 50 II. 4. cplt. : n.n. 5. )

dasselbe. Jahrg. 1886. 1. Hft! gr. 8. (22 S.) Ebd.
baar n.n. 75

Nordenskild, Adf. Erik Frhr. v., Grnland. Seine Eis-

wsten im Innern u. seine Ostkste. Schilderung der
zweiten Dickson'schen Expedition, ausgefhrt im J. 1883.

Autoris. deutsche Ausg. Mit b. 200 Abbildgn. u. 6

Karten, gr. 8. (XIII, 505 S.) Leipzig, Brockhaus.
n. 24.

; geb. n. 26.

Petermann' s, Dr. A., Mittheilungen aus Justus Perthes'

geographischer Anstalt. Hrsg. v. Prof. Dr. A. Supan.
Ergnzuugsheft Nr. 81. gr. 4. Gotha, J. Perthes.

n. 4.

Inhalt: Geographisch -
geologische Studien aus dem

Bhmerwalde. Die Spuren alter Gletscher, die Seen und
Tlilev des Bhmerwaldes. Von Frz. Bayberger. Mit 2

Karten u. 2 Skizzen im Text. (V, 63 S.)

Polarforschung ,
die internationale, 1882 1883. Die

sterreich. Polarstation Jan Ma3'en, ausgerstet durch
Se. Exe. Graf Hanns Wilczek, geleitet vom k. k. Cor-

vetten-Capitn Emil Edlen v. Wohlgemut!). Beob-

achtungsergebnisse, hrsg. v. der kaiserl. Akademie der
Wissenschaften. 1. Bd. Mit 4 Karten, 15 Taf. u. 10

Holzschn. Imp.-4. (III, 493 S.) Wien, Gerold's Sohn
in Comm. Gart. n. 36.

Polen, die, in Deutschland. 7 ebromolith. Karten auf 1

Taf. qu. gr. Fol. Weimar, Geograph. Institut, n. 1.

Ritter, Prof. W.
,

der elastische Bogen, berechnet m.
Hlfe der graph. Statik. Mit 20 Textfig. u. 2 lith. Taf.

gr. 8. (IV, 64 S.) Zrich Mever & Zeller. n. 2. 6g
Seckendorff, Reg.-E. Prof. Dr. Arth. Frhr. v., zur Ge-

schichte der Wildbachverbauung od. was ist in Oester-

reich auf dem Gebiete der Wildwsserbekmpfung ge-
schehen? Vortrag, geh. im Club sterr. Eisenbahn-
beamten am 16. Mrz 1886. gr. 8. (24 S.) Wien,
Frick. baar n. 80

Seekarten der deutschen Admiralitt, hrsg. vom hydro-
graph. Amte. Nr. 80. Kpfrst. Imp.-Ful. Berlin, D.
Reimer in Comm. baar n. 2. 50

Inhalt: Der bottnische Meerbusen, sdlicher Theil.

1 : 600 000.

Serpieri (Alessandro). Traite elementaire des mesures
absolues

, mecauiques, electrostatiques et eleetromagne-
tiques , avec applications de nombreux problemes.
Traduit de l'italien et annote par Paul Marcillac. In-8.

3 fr. 50

Specialkarte v. Oesterreich-Ungarn. Hrsg. vom k. k.

militr-geograph. Institute. 1:75 000. Zone 8. Col. 19.

Zone 9. Col. 18. Zone 10. Col. 18. Zoue 11. Col. 17.

Zone 15. Col. 21. 22. 24. Zone 16. Col. 23. Zone 18.

Col. 21. 22. Zone 25. Col. 19. Zone 26. Col. 20.

Zone 33. Col. 16. Zone 34. Col. 15. Lith. Fol. Wien,
Lechner's Sort. in Comm. n. 1.

Inhalt: VIII. 19. Viszoka u. Kisuca-Ujhely. IX. 18.

Wisowitz u. Bellus. X. 18. Trentschin. XI. 17.

Szenic u. Pistyan. XV. 21. Hatvan u. Gdll. 22.

Kai] u. Jiszbereny. 24. Csege. XVI. 23. Tisza-

Roff. XVIII. 21. Kecskemet. 22. Tisza-Inoka.

XXV. 19. Gradiste u. Bos. Samac. XXVI. 20. Jamina
u. Bjelina. XXXIII. 16. Ravca u. Zstrazisce. XXXIV.
15. Velaluka.

Uebersiehtskarte, neue, v. Central -Europa resp. der

sterreichisch-ungarischen Monarchie. 1:750 000. Hrsg.
vom k. k. militr-geograph. Institute in Wien. 10. Lfg.
6 Bl. Fol. Wien, Lechuer's Sort. in Comm. Subscr.-
Pr. Bl. n.n. 1. 80; Ladenpr. a n.n. 2.

;
Grenzcolorit

f. 3 Blatt an. 10.

Inhalt: C. 5. Ragusa, Mostar. D. 4. Seinlin, Altor-

sova
, Belgrad ,

Uzice. 5. Kprl , Pristina, Scutari.

6. Elbasan, Argyrokastron, Joannina, Corf
,

Philiataes.

E. 5. Sofia, Philippopel. F. 5. Constantinopel , Suniala,

Ailrianopel, Dimotika.

Vaujany (H. de). Description de l'Egypte (2e partie).
Alexaudrie et la Basse-Egypte. Avec gravures et 3 car.

tes. In-12. 4 fr.

Voissin-Bey ,
Gen. -

Insp. ,
die Seehfen Frankreichs-

Deutsche autoris. Ausg. nebst Anmerkgn. v. Marine-
Hafenbau-Dir. G. Franzius. Mit 12 Taf. Lex. 8. (TV,
183 S. m. 1 Tab.) Leipzig, Engelmann. n. 11.

Wohlgemuth , Corv. -
Capit. Emil Edler v.

,
Vorbericht

zur wissenschaftlichen Pablication der sterreichischen

Polarexpedition nach Jau Mayen. Hrsg. v. der kaiseid.

Akademie der Wissenschaften. Mit 3 Taf. u. 2 Karten.

(Aus: Die internationale Polarforschg. 1882 -83. Die
sterreich. Polarstation Jan Mayen. 1. Bd.") Imp. -4.

(III, 119 S.) Wien, Gerold's Sohn in Comm. n. 5. 50

Zeitschrift der Gesellschaft f. Erdkunde zu Berlin. Als

Fortsetzg. der Zeitschrift f. allgemeine Erdkunde im
Auftrage der Gesellschaft hrsg. v. Prof. Dr. W. Koner.
21. Bd. 6 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 82 S. m. 1 ith. Karte)
Nebst: Verhandlungen der Gesellschaft f. Erdkunde zu
Berlin. Red.: Dr. A. v. Danckelmann. 13. Bd. 10 Nrn.

( 1 5 B.) Berlin, D. Reimer.
n. 15.

; Verhandlungen apart, n. 6.

f. Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft f. An-

thropologie, Ethnologie u. Urgeschichte. Red.-Commission:
A. Bastian, R. Hartmanu, R. Virchow, A. Voss.
18. Jahrg. 1886. 6 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 96 S. m.
3 Taf.) Berlin, Asher & Co. baar n. 24.

f. das gesammte Local- und Strassenbahnwesen. Unter

Mitwirkg. in- u. auslndischer Fachgenosseu hrsg. v.

Baur. W. Iiostmann, Ober-Ingen, Jos. Fischer-Dick,
Maschineumstr. Fr. Giesecke. 4. Jahrg. 1885. 3. Hft.

hoch 4. (S. 133184 m. 19 Textfig. u. 3 Steintaf.)

Wiesbaden, Bergmann. () n. 4.

des deutschen Vereins zur Frderung der Luftschiff-

fahrt. Red.: Dr. Wilh. Angerstein. 5. Jahrg. 1886.

12 Hfte. (2 B. m. eiugedr. Holzschn.) gr. 8. Berlin,
Khl. baar n. 12.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Uruck and Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Brannachwoig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Inhalt.
Meteorologie. B. Schwalbe: eber Eishhlen und Eis-

lher. (Originalmittheilung.) S. 241.

Geodsie. H. faye: eber die Constitution der Erd-
rinde. S. 24:;.

Botanik. D. 1'. Penhaltow: Rankeubewegimgen bei
Cucurbita inaxiraa und Cucurbita Pepo. . 244.

Kleinere Mittheilungen. Brooks: Entdeckung eines
dritten neuen Kometen. S. 246. H. S. Carhart:
eber die oberflchliche Fortpflanzung elektrischer Ent-

ladungen. S. 246. E. Semmola: Secundre Elektro-

lyse. S. 246. Victor v. Lang: Bestimmung der

Ueber Eishhlen und Eislcher.

Von Professor B. Schwalbe.

(Originalmittlieilang,)

Seit dem Jahre 1880 sind auf diesem Gebiete die

mannigfachsten Beobachtungen und theoretischen Er-

rterungen erfolgt und hat die Literatur darber
bedeutend zugenommen ;

auch sind verschiedene Oert-

lichkeiten dieser Art nher bekannt geworden und
neue entdeckt. Es ist danach zweckmssig, eine be-

stimmte Eintheilung der Vorkommnisse festzuhalten.

Wenn man unter Eishhlen die geschlossenen Hhlen
und Dollinen mit seitlichen Hohlrumen rechnet, die

beide eines strkeren Luftzuges entbehren oder auch

.ganz ruhige Luft besitzen, unter Eisleiten oder Eis-

lchern die Eisbildungen in Gerll, Spalten und unter

Ventarolen und Psychrochoren die abnormen anderen

Bodentemperaturen in Canlen und Spalten mit starken

Luftstrmungen, bei denen es zur Eisbildung nicht

kommt, und Hhlen mit abnorm niedriger Temperatur
ohne Eisbildung, so sind damit zwar nicht alle Ueber-

gangsformen getroffen (Eisstollen, Eisbrunnen), aber

doch fr grosse Gruppen von Vorkommnissen bestimmte

Anhaltspunkte gegeben. Die Eishhle am Rosenberge
in Bhmen ist als tiefes Gerllloch aufzufassen, whrend
die bei Bhmisch Zwickau als eigentliche Eishhle

gelten kann.

Die geographische Verbreitung der eigentlichen Eis-

hhlen ergiebt zwar, dass sie sich au Orten weit unter

der Schneelinie finden, aber nur in Gegenden mit ausge-

prgten Wintern und Schneefllen; die Vorkommnisse
an Oertlichkeiten mit milden Wintern und geringer

Erhebung ber dem Meeresspiegel (Grotte von Anti-

paros, Cuerna vac.a in Mexiko) sind nicht hinlnglich

Tunhhe einer Stimmgabel mit dem Hipp' sehen Chro-

noskop. S. 247. Tb. v. Oppolier; Beobachtungen
an einem von ihm construirten Apparat zur absoluten

Bestimmung der Schwingungszahl einer Stimmgabel.
S. 247. J. W. Mallet: Ueber explodirendes" Eis.

S. 247. T. Sandmeyer: Ueber Aethyl- und Methyl-
hypochlorit.. S. 247. H. de Lacazi - 1) u thiers:
Beitrag zur Geschichte des Phpenicurus. S. 248.

St anislas Warynski: Ueber die knstliche Er-

zeugung der Monstren mit doppeltem Herzen bei den
Hhnern. S. 248.

festgestellt, wie berhaupt manche Localitten noch

genauer erforscht und beschrieben werden mssen.
Im Ganzen kann man 129 Eishhlen (mit den ge-
frorenen Brunnen in Amerika), 25 Eislcher und 35

Ventarolen anfhren. Die geologische Formation

spielt keine Rolle und das Gestein nur insofern, als es

porser Natur sein muss, so dass Sicker - oder Tropf-
wasser hindurchgelassen wird (Lava, Gyps, Kalkstein,

Basalt, die Eislcher auch im Gneis, Diabas). Bei

den mitteleuropischen Oertlichkeiten ist die Hhen-

lage 300 bis 2000 m, so dass berall die mittlere

Jahrestemperatur bedeutend ber Null liegt, 5 bis 7;
im Winter geht die Temperatur unter Null herab, in

einigen Gegenden indess nur die Januartemperatur.
Alle Beobachtungen sind sporadische ;

fortlaufende

Reihen sind nirgends vorhanden und selbst die Dob-

schauer Beobachtungen lassen ausserordentlich viele

Lcken. Vor allen Dingen sind daher fortlaufende

Beobachtungen unter Bercksichtigung der meteoro-

logischen Verhltnisse und der Bodentemperatnren

erforderlich, ein Unternehmen, dem die Entlegenheit
der geeigneten Localitten entgegensteht. Weitere

Eiuzelbeobachtungen werden dasselbe ergeben, was bis

jetzt gefunden ist. Directe Bodentemperatur -Beob-

achtungen in der Nhe der Hhlen liegen nicht vor,

einzelne kalte Quellen und Temperaturbeobachtungen

einiger benachbarter Spalten (-f- 2 -\- 3) ergeben,

dass die Durchkhlung des Bodens auch in der Nhe
der Hhle stattgefunden hat

;
andere klimatologische

Factoren, wie Niederschlge, Vertheilung derselben,

wirken erwiesenermaassen sehr bedeutend, bei anderen :

Winde, Aenderung des Barometerdruckes, steht dies

nicht hinlnglich fest, ist aber leicht mglich, da

diese Aenderungen geeignet sind
,
Luftwechsel herbei
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zu fhren. Die meisten Beobachtungen beziehen

sich auf die Temperatur der Hhlen.

Aus den wenigen Wintertemperatur-Beobachtuugen

ergiebt sich, dass im Winter die Lufttemperatur unter

Null sinkt, whrend nach den zahlreichen Sommer-

beobachtungen sie im Sommer ber Null betrgt (3

bis 4 n
); die einzige mittlere Jahrestemperatur, die

bestimmt ist (Dobschau) , betrgt durchschnittlich

0,24" bis 0,86
c

. Es ergiebt sich aber auch im Sommer,
dass das Gestein der Hhlen auch an Orten, wo kein

Eis mehr vorhanden ist, bedeutend khler ist als die

Luft, so dass in den Spalten und Ritzen oft Tempe-
raturen von und 1 gefunden wurden. Auch die

Temperatur des Quellwassers ist eine herabgestimmte,
sie entspricht nicht der Bodentemperatur, die den

gewhnlichen Verhltnissen nach in der Umgebung der

Hhle herrschen sollte. So ergeben alle diese Beob-

achtungen fr die Temperatur der Wandungen durch-

schnittlich 0,0 bis 1" C.

Die Eisbildung ist wesentlich von dem Zudringen
des Sickerwassers abhngig, und kann dasselbe auch

im Winter, wenn auch nur in geringer Menge, in die

Hhlen gelangen. Eine tiefe Temperatur der Hhlen-

wandung msste im Winter das Eindringen voll-

stndig abschneiden, da coutinuirlich gefrorener Boden

solche Tropfwasser nicht hindurchlsst. Das ab-

schliessendste Resultat haben die Feuchtigkeitsbeob-

achtungeu gegeben, die smmtlich zeigen, dass die

Luft in den geschlossenen Hhlen gesttigt oder nahezu

gesttigt ist; trockenes und feuchtes Thermometer er-

geben denselben Stand und kann deshalb die Ver-

dunstung keine einflussreiche Rolle spielen; hiermit

hngt auch die Ruhe und Stagnation der Luft zu-

sammen. Bei den Sommerbeobachtungen hat sich

kein oder nur usserst schwacher Luftzug ergeben,
doch gilt dies nur von den eigentlichen Eishhlen,
bei denen im Winter ein Luftwechsel in vereinzeltem

Falle in der Weise beobachtet ist, dass des Abends

kalte Luft hineindringt, die am Tage darin stagnirt.

Von der grssten Wichtigkeit sind die Beobachtun-

gen ber die Eisbildung selbst. Das Eis berzieht

Boden und Wnde oft zur Dicke von mehreren

Metern, manchmal in dnnen Ueberzgen; die Decke

ist frei und es treten die verschiedensten stalakti-

scheu und stalagmitischen Gestalten auf, die durch

Absehmelzuug noch mannigfaltiger werden. Das Eis

besitzt stets eine wabenartige Structur, die sonst bei

einzelnen Eiszapfen und auch bei Flusseis beim Thauen
und Wiedergefrieren beobachtet ist. Die Quanti-
tt, des Eises ist nach den Hhlen sehr verschieden.

Die Zeit der Haupteisbildung ist wahrscheinlich das

Frhjahr, Bildung von Sommereis ist nicht ausreichend

festgestellt, und die Thatsache, dass im Winter in

einzelnen Hhlen mehr Eis gefunden ist als im

Sommer, rechtfertigt nicht hinlnglich die Annahme,
dass das Eis sich allein im Winter bilde. Eine genaue

Feststellung, wann sich der Boden und die Wnde
der Hhle mit neuem Eise berziehen, und Bestimmung
der Mchtigkeit der neuen Schicht sind usseret

wiiuschenswerth, aber durch die dazu erforderliche

stetige Anwesenheit eines Beobachters sehr erschwert.

Die Eislcher und Eisleiten, die Bildung von Eis in

Gerll und Spalten , zeigen dadurch abweichende

Verhltnisse, dass bei ihnen in einzelnen Fllen der

Luftzug eine nicht unbedeutende Rolle spielt, aber

auch hier ist der Boden oft auf weite Entfernung
und bis zu grosser Tiefe stark abgekhlt. Die Eis-

bildung findet im Frhjahre statt.

Die Schwierigkeit der Erklrung liegt hauptsch-
lich in dem Umstnde, darzulegen, wie die starke Ab-

khlung und Eisbildung trotz der Bodenwrme, die

an allen jenen Oertlichkeiten ber Null ist, vor sich

gehen und bis in den Sommer hinein andauern kann;
denn das Hhlengestein besitzt auch im Sommer noch

eine sehr niedrige Temperatur, wie die im Sommer
stark gesteigerte Temperatur, in manchen Fllen auch

die unmittelbare Sonnenstrahlung, nicht im Stande

ist, die Eisschmelzung zu veranlassen, und wie die

beim Erstarren des Wassers frei werdende Wrme
im Frhjahre die abgeschlossene Luft nicht so stark

erwrmt, dass keine neue Eisbildung erfolgen msste.

Sieht man von Erklrungsversuchen, wie den aus der

durch Auflsen salpeterhnlicher Salze entstehenden

Abkhlung, aus dem Eindringen der Winterkltewelle,
aus den Gletschern der Eiszeit u. dergl. ab, so sind

es die Verdunstungstheorie und die Theorie der An-

sammlung kalter Luft, welche die einfachste Erklrung
darzubieten scheinen. Die Verdunstung kann keine

bedeutende Rolle spielen, da die Luft ruht, und die

Ansammlung kalter Luft wird dadurch bei manchen

Hhlen unmglich, dass der Eingang tiefer liegt als

der Ort der Eisbildung, so dass ein fortwhrendes

Herausfallen der kalten Luft erfolgt. Auch msste
man annehmen, dass im Winter ausserordentlich oft

sich der Kltevorrath im Inneren der Hhle erneuert

und das Eis mchtig anwchst, so dass im Frhjahre,
wenn kein Einsinken neuer kalter Luft stattfinden

kann, das fortwhrend vor sich gehende Thauen den

Eisvorrath nicht aufzehrt. Die Erklrung aus einer

dauernd stagnirenden Luft allein ist wegen der Ver-

hltnisse der latenten Schmelzungswrme des Eises

unmglich, wenn man nicht annimmt, dass das Ge-

stein durch dieselbe auf weite Strecken bis zu grosser

Tiefe abgekhlt ist, wogegen das geringe Eindrin-

gen der niedrigen Temperatur selbst bei sehr starken

Wintern spricht.

Wohl aber kann eine Abkhlung des Gesteins

bis unter 4 herbeigefhrt werden, und eine solche

Bodentemperatur im Frhjahre und weit hinein in

den Sommer herrschen ,
wenn eine Ursache lnger

dauernder Abkhlung vorhanden ist. Wenn nun,

wie es nach physikalischen Arbeiten wahrscheinlich

ist, Wasser unter 4 in porsem Gesteine eine weitere

Abkhlung erfhrt, so wird der Boden in der Um-

gebung der Hhle lange Zeit auf niederer Temperatur
erhalten werden knnen und das Wasser berkltet

in die Hhlenrume eintreten, hier erstarrt es, ohne

die Luft dadurch zu erwrmen, die sich nun lange
auf ihrer niedrigen Temperatur ohne Wechsel erhalten

kann. Das Eis entsteht hiernach hauptschlich im
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Frhjahre und muss dann massenhaft anwachsen, wie

es auch in Dobschau beobachtet worden ist; es kann

sich auch im Winter, wenn das Sickerwasser Zutritt

hat, bilden und so eine Eismenge bilden, die die

Sommerwrme nicht fortschaffen kann, da der mchtige
Factor die hhere Bodentemperatur der Umgebung

ausgeschlossen ist, und die Ilhlenwaudungen eine

niedrige Temperatur lauge beibehalten werden. Hufige
warme Regen im Sommer beeintrchtigen die Eis-

erhaltung und somit das ganze Phnomen ausser-

ordentlich, aber selbst dann findet man die Gesteius-

wnde noch auffallend khl, und zeigt dies deutlich,

dass die kalte staguirende Luft, welche sehr bald

durch die Umgebung erwrmt werden tusste,

nicht die alleinige Ursache der Erscheinung sein

kann. Dass noch viele andere begnstigende Um-

stnde hinzukommen mssen, um die Eisbildung in

so hohem Grade zu erhalten, gnstige Lage, Schutz

gegen Abkhlung resp. Erwrmung, ist klar; auch

in Hhlen, die keine Eisbildung zeigen, nimmt man

eine niedrige Temperatur unter hnlichen Umstnden
wahr. Zudem wird dadurch das ganze Phnomen in

nahe Beziehung zu den Eislchern gesetzt, bei denen

nicht nur der Luftzug den wichtigsten Factor spielt.

Eine ausfhrliche Darstellung aller einschlagenden Ver-

hltnisse ist gegeben in der Arbeit Ueber Eishhlen

und Eislcher nebst einigen Bemerkungen ber Ven-

taroleu und niedrige Bodentemperatur", Berlin,

Grtuer's Verlagsbuchhandlung, und Festschrift zum

fnfzigjhrigen Jubilum des Dorotheenstdtischen

Realgymnasiunis. Hier sind zugleich die einzelnen

Beobachtungen ausfhrlich mitgetheilt.

H. Faye: Ueber die Constitution der Erd-
rinde. (Comptes rendus, T. CII, p. 652 et 786.)

Bekanntlich haben die geodtischen Bestimmungen
der Gestalt unserer Erde im Verein mit den astro-

nomischen und physikalischen Untersuchungen der

Gravitation bereinstimmend das Resultat ergeben,

dass die Erde im Allgemeinen die Gestalt eines Ro-

tationsellipsoides besitzt. Hiermit stimmen jedoch
nicht die vielen Pendelbeobachtungen, welche mitten

in den Oceanen auf isolirten Inseln unter den ver-

schiedensten Breitengraden angestellt worden sind.

Eine Zusammenstellung der beobachteten Pendel-

schwingungen mit den theoretisch berechneten er-

giebt bei allen, mit Ausnahme einer einzigen Beob-

achtung, eine positive Abweichung, die unmglich
auf eine etwaige Abweichung der Gestalt vom Ellip-
soid bezogen werden kann. Sie ist vielmehr, wie

Herr Faye zeigt, bedingt durch das Uebersehen

einer nothwendigeu Correction. Bekanntlich wollte

man die Grsse der Schwerkraft an der Oberflche
in der Mitte der Oceane bestimmen, und musste, da

die Instrumente eine feste Unterlage brauchen, kleine

Inseln mitten im Meere aufsuchen. Diese ben aber,

da ihre Dichtigkeit grsser ist als die des Wassers,
eine Anziehung aus, die sich zu der der Erde hinzu-

addirt. Mau htte also eigentlich die Configuration
dieser kleinen Inseln vorher bestimmen und ihre An-

ziehung in Rechuung bringen mssen, was nicht ge-
schehen ist.

Herr Faye stellt nun eine ungefhre Berechnung
hierber an und findet, unter der Annahme

,
dass die

Dichte des die Insel bildenden Kegels = 2,5 ,
seine

Hhe = 4500 m, sein Durchmesser an der Basis

zwischen 4500 und 9000 m betrage ,
und die Erd-

dichte = 5,56 sei, dass das Pendel in Folge der An-

ziehung dieses Kegels eine um 0,07 bis 0,14 mm ver-

schiedene Lnge haben, oder dass die Zahl seiner

Oscillationen um 3 bis G zugenommen haben msse;
das Mittel aus den beobachteten Abweichungen be-

trgt 5 Oscillationen. Es ist somit klar, dass, wenn
man diese Correction bercksichtigt, der entsprechende
Theil der Abweichungen verschwindet.

Das Uebersehen dieser Fehlerquelle war die Ver-

anlassung, dass sich die Vorstellung eingeschlichen,
die Schwerkraft auf den Oceanen sei grsser als

anderswo. Und doch uisste es geradezu umgekehrt
sein

,
da ja die Meere auf der Erdkugel eine feste

Schicht von 4500 m Tiefe und von der Dichte 2,5

durch eine Schicht von gleicher Tiefe ersetzen, deren

Dichte nur gleich 1 ist. Mitten auf dem Ocean

msste das Secundenpendel 12 Schwingungen weniger
machen. Da nun eine solche Erscheinung nicht

beobachtet wird
,

so muss nicht weit von der Ober-

flche in der submarinen Erdrinde eine ungewhn-
liche Steigerung der Dichte stattfinden

,
welche den

Dichtemaugel des Oceans compensirt. Die Pendel-

beobachtungen auf hohem Meere Btimmen somit gut
mit der Theorie berein, wenn man den Dichtemangel
der Wasserschicht vernachlssigt.

Die Continente ihrerseits zeigen in den Ebenen

und in den nur wenig ber das Meer hervorragenden
Gebieten wenig Abweichungen; berall folgt das

Pendel dem Gesetze der Ellipsoidgcstalt der Erde.

Anders waren aber die Resultate, welche englische

Officiere fanden , als sie mit ihren Pendeln die Hoch-

ebenen Indiens bestiegen. Hier zeigte sich eine Reihe

von Abweichungen ,
die analog den oben besproche-

nen waren
,
aber von entgegengesetztem Vorzeichen

;

sie waren nmlich smmtlich negativ, whrend in ge-

ringen Hhen und an allen Ksten nnr kleine, bald

positive, bald negative Abweichungen gefunden wor-

den waren. Es muss hierbei erwhnt werden, dass

bei den indischen Messungen regelmssig die Er-

hebungen der Stationen und die Anziehungen dieser

Massen, welche sich ber den Meeresspiegel erheben,

bercksichtigt worden sind. Freilich haben die Eng-
lnder bemerkt, dass die gefundenen, negativen Ab-

weichungen ,
welche fortschreitend grsser wurden

bis zu dem Betrage von 22 Schwingungen , genau

gleich seien den angebrachten Correctionen , so dass,

wenn man diese wegliesse, mit einem Schlage alle

Abweichungen von der Norm verschwinden wrden
;

aber sie wagten nicht diese Correction zu vernach-

lssigen.
Hier haben wir also das Resultat, dass die Er-

hebung der Continente ber das Niveau der Meere

durch irgend eine Abnahme der Dichte in der Tiefe



244 Natur Wissenschaft liehe Rundschau. No. 27.

compensirt werden muss. Stellt man diese Thatsache

der obigen gegenber, so sieht man, dass unter den

Continenteu und unter den Oceanen in geringer Tiefe

eine zweifache Compensatio!! stattfindet, eine fr die

Masse ,
welche auf den Continenteu die allgemeine

Oberflche der Erde berragt, die andere fr die

Masse, welche in dem Becken der Meere fehlt. Da

es sich weiter herausgestellt, dass auch die Beob-

achtungen zu Genf in 407 m Hhe und die von Quito

in 2857 m mit den anderen cur bereinstimmen, wenn

man auch bei ihnen die Correction fr die Boden-

erhebung weglsst, so scheint die Hypothese von den

Compensationen, so khn sie sein mag, gerechtfertigt,

besonders wenn es gelingt, nachzuweisen, dass in der

Natur eine Ursache vorhanden ist, welche in dem

geforderten Sinne wirksam ist.

Eine solche Ursache ist nun die ungleiche Ver-

keilung der Temperatur in gleichen Tiefen des Eid-

krpers. Whrend nach den Messungen der Neuzeit

die Temperatur am Boden der Oceane dem Gefrier-

punkte nahe ist, herrscht in derselben Tiefe auf den

Continenten eine Temperatur von 200 bis 300. In

der Tiefe von 6 bis 10 000 m z. B. wird also die

Masse des Erdkrpers, welche unter dem Ocean liegt,

sich bedeutend schneller und strker abkhlen , als

die Masse, welche in gleicher Tiefe unter Continenten

ruht; die strker abgekhlte Partie muss dichter, die

weniger abgekhlte hingegen weniger dicht sein; mau

wird also unter den Meeren iu der Erdrinde dichtere,

compactere Massen finden, welche den Mangel der

Schwere des Wassers compensiren ,
whrend unter

den Continenten weniger dichte Massen liegen, welche

die ber das allgemeine Niveau erhobenen Massen

compensiren.
Auf diese Weise erklren sich die beobachteten

Abweichungen der Pendellugen auf den Meeren und

auf den hohen Gebirgen, whrend die Gestalt der Erde,

wie es aus den geodtischen Messungen hervorgeht,

ziemlich genau ein abgeplattetes Rotationsellipsoid ist.

Es lassen sich ferner aus diesen Umstnden auch

noch einige geologische Schlussfolgerungen ableiten.

Da der unter dem Meere liegende Theil der Erd-

rinde wegen der schnelleren Abkhlung andauernd

schwerer ist als der unter den Continenten liegende,

so bt er einen grsseren Druck aus, der sich durch

das flssige Erdinnere nach allen Richtungen fortpflanzt

und au den schwcheren Theilen der Rinde ein fort-

schreitendes Hervorwlben erzeugt; das Gleichgewicht,

welches durch die ungleichmssige Abkhlung ge-
strt wird, stellt sich nur in der Weise her, dass der

Meeresgrund allmlig sinkt und die Contiueute fort-

schreitend sich erheben.

Hiermit stimmen die Beobachtungen ber die secu-

lren Bewegungen der festen Erdrinde. Herr Issel

ist in einem diese Beobachtungen behandelnden Werke
zu dem Resultate gekommen, dass im Grossen und

Ganzen in den grossen continentalen Massiven die

Bewegungen von unten nach oben vorzuherrschen

scheinen, whrend in den grossen Meeresbecken das

Umgekehrte der Fall ist.

Die geologischen Umwlzungen ,
welche auf der

Erde stattgefunden und als Wirkungen der Abkh-

lung der Erde schon lngst erkannt sind, knnen
durch eine glcichmssige Abkhlung, wie sie bisher

angenommen worden, nicht erklrt werden, wohl

aber durch eine ungleichmssige Abkhlung, wie sie

oben dargestellt worden ist.

Zu dem ersten Theile der Mittheilung von Faye
machte Herr J. Bert r and, der stndige Secretr

der Akademie, die Bemerkung, dass, wenn die zum
Bleilothe an jedem Punkte senkrechte Oberflche der

Erde streng ein Ellipsoid wre
,
keine Anomalie in

der Zahl der Pendelschwingungen existiren knnte
;

die Aeuderungen der Dichte, ob sie gross oder klein

sind
,
knnten keine Wirkung hervorbringen. Wenn

die Beobachtung, wie dies unleugbar der Fall ist,

Anomalien in dem Gesetze der Intensitten der

Schwere zeigt, dann mssen solche auch in den Einzel-

heiten der Gestalt der Erdkugel vorkommen.

D. P. Penhallow: Ranken beweg un gen bei

Cucurbita maxima und C. Pepo. (American

Journal of science
,

Ser. 3, Vol. XXXI, 1886. Jamiary,

February, March, p. 46, 100, 178.)

Unter Circumnutation versteht man bekanntlich

die rotirende Bewegung, welche gewisse Pflanzen-

organe in Folge des ungleichen Wachsthums ver-

schiedener Zellcomplexe ausfhren. Durch solche Be-

wegungen sind neben den schlingenden Stengeln vor-

zugsweise die Ranken ausgezeichnet, deren Spitzen,

ehe sie einen Gegenstand ergriffen haben
, elliptische

Spiralen beschreiben, wodurch ihnen die Auffindung
einer Sttze sehr erleichtert wird. Es werden nun

diese nutirenden Bewegungen ,
da sie das Ergebniss

normaler physiologischer Vorgnge, mithin anch von

den allgemeinen Lebensbedingungen der Pflanzen ab-

hngig sind, nothwendiger Weise von Allem afficirt

werden mssen, was hemmend oder frdernd auf diese

Vorgnge einwirkt. Demnach drfte in diesen Be-

wegungen ein geeignetes Mittel gegeben sein ,
um

die Einwirkung der wechselnden meteorologischen

Bedingungen auf das Wachsthum zu bestimmen.

Von diesem Gedanken ausgehend, bat Herr Pen-
hallow eine Reihe ziemlich mhsamer Beobachtungen

angestellt, deren Methode und Ergebniss nachstehend

kurz geschildert werden soll.

Als Hauptversuchspflanze diente der Mamumth-

krbis (Cucurbita maxima), dessen krftiger Wuchs

und Deutlichkeit der Rankenbewegungen ihn hierzu

besonders tauglich erscheinen Hessen. Daneben fand

der gewhnliche Krbis (C. Pepo) iu einzelnen Fllen

Verwendung. Die Pflanzen wurden im Freien, unter

den normalen Verhltnissen von Licht, Temperatur
und Feuchtigkeit, erzogen. Ausser den Bewegungs-

erscheinungen wurden der Wachsthumsverlauf in der

Rebe und die Gewichtszunahme der Krbisfrucht fort-

laufend festgestellt.

Die Beobachtung der Bewegungen wurde in der

Weise durchgefhrt, dass eine Woche hindurch Tag
'und Nacht mindestens einmal alle Stunde der Verlauf
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derselben vermerkt und zugleich die locale Tempe-

ratur, Fcuehtigkeitsverhltnisse, Bewlkung und der

ganze Zustand der Fflanze registrirt wurde. [Leider

wurde nur die Temperatur exaet bestimmt.] Die Be-

wegungen wurden in der Weise fixirt, dass ein auf

einem Brette befestigtes Blatt Papier in senkrechter

Lage der (horizontalen) Ranke gegenber gestellt

wurde, so dass die nutirende Spitze der letzteren nur

1
4 Zoll von der Oberflche des Papieres entfernt war.

Es war daher leicht, die Lage der Spitze zu jeder

Zeit mit dem Bleistifte zu markiren. Die Wachs-

thumszunahme der Rebe wurde an einer Scala ab-

gelesen, die neben dem wachsenden Eude und parallel

mit demselben angebracht war. Zur Bestimmung

der Gewichtszunahme der Krbisfrucht diente eine

Fairbanks'sche Wage, welche neben der Rebe

aufgestellt war.

Von den Ergebnissen der 436 Beobachtungen

heben wir Folgendes hervor:

Die durchschnittliche Bewegung der Ranken wurde

= 0,351cm in der Minute gefunden. In 13 Beob-

achtungsreihen an 9 Ranken fielen nur in 4 Fllen

die Wellen schnellster Bewegung auf den Vormittag,

bei allen brigen traten sie am Kachmittage auf.

Ja, wenn mau von 5 Beobachtungsreihen absieht, wo

sich die Rauken bereits dem Ende ihrer Activitt nahe

befanden, so fllt von den brigen 8 nur bei einer

einzigen die Maximalbeweguug auf den Vormittag.

In den meisten Fllen trat das Maximum der Be-

wegung 2 bis 6 Stunden nach dem Vorbergange des

Temperaturmaximums ein. Von den 13 Minimal-

bewegungen geschahen 5 zwischen Sonnenuntergang

und Mitternacht, 2 zwischen Mitternacht und Sonnen-

aufgang, 3 zwischen 10 Uhr Vormittags und 1 Uhr

Nachmittags uud 3 Kachmittags zwischen 1 Uhr und

4 Uhr. Die gesammte Lnge der tglichen Bewegung

betrug 1359,90 cm, die der nchtlichen 536,90 cm,

woraus sich ein Verhltuiss von 2,53 : 1 ergiebt. Dies

deutet nach Herrn Penhallow au, dass die Tem-

peratur einen Einuss auf das Wachsthum ausbt,

welcher die verzgernde Wirkung des Sonnenlichtes

weit berwiegt.

Was den Einuss der Feuchtigkeit anbetrifft, so

scheint aus diesen Versuchen hervorzugehen ,
dass

durch grosse Trockenheit und starke Transpiration
der Pflanze die Bewegung verzgert, durch gnstige

Feuchtigkeitsbedingungen aber befrdert wird.

Wir gehen nicht weiter auf die von Herrn Pen-
hallow angestellte Discussion der Zahlenwerthe ein,

da dieselbe zum Theil anfechtbar ist.

Da auch die wachsende Endknospe der Pflanze

nutirt, so wurde deren Bewegung gleichfalls beob-

achtet. Es stellte sich heraus
,
dass sie am strksten

war unmittelbar vor Mittag, aber unter Bedingungen

grosser Feuchtigkeit.

Die grsste Gewichtszunahme des Krbisses (5,5 Pfd.

pro Tag) fand statt an zwei Tagen mit massig hoher

Temperatur (22, (i C.) und bewlktem Himmel, an

welchen auch hufig Regengsse auftraten. Die ge-

ringste Gewichtszunahme wurde vermerkt bei starker

Transpiration der Fflanze und ziemlich hoher Tem-

peratur (25 C),
Die hauptschlichsten Schlsse, welche Herr Pen-

hallow aus den gewonneneu Resultaten zieht, sind

folgende : 1) Das Wachsthum wird befrdert durch

Steigen von Temperatur und Feuchtigkeit. 2) Es

wird vermindert durch Steigen der Temperatur, wenn

andere Bedingungen nicht gnstig sind. 3) Die dem

Wachsthum gnstigen Bedingungen, welche auf Tem-

peratur und Feuchtigkeit beruhen
,
knnen whrend

des Tages strkeres Wachsthum veranlassen, in

Gegenwirkung zu dem verzgernden Einflsse des

Lichtes. 4) Das Wachsthum wird vermindert durch

excessive Transpiration.
Nchst diesen Untersuchungen orientirte sich Herr

Penhallow auch ber die anatomische Beschaffen-

heit der Ranke
,
um festzustellen ,

von welchen Ge-

weben die Veranlassung zu den Kutationsbewegungen

ausgehe. Der Querschnitt der Ranke zeigt unter der

einschichtigen Epidermis eine dicke Lage von Collen-

chym (Leimgewebe mit stark quellungsfhigen Zell-

wnden), welches aber an drei Stellen, nmlich oben

in der Mitte (der Oberseite der Ranke entsprechend)

und zu beiden Seiten durch Complexe parenehymati-
scher Zellen unterbrochen wird. Diese Zellen ent-

halten reichlich Chlorophyll, und man erkennt sie

schon usserlich an drei dunkler grnen Streifen,

welche sich an der Ranke entlang ziehen. Dieses

Gewebe ist nach Herrn Penhallow der eigentliche

Sitz der Bewegung, und er hat ihm daher den Kamen

Vibrogen gegeben. Weiter nach innen trifft man

nchst dem Collenohym auf mehrere Reihen chloro-

phylliihrender Zellen und sodann auf eine concen-

trische Gewebeschicht, welche verholzt, nachdem die

Ranke ihre Thtigkeit eingestellt hat. Innerhalb

dieser Zone befindet sich der noch brige Theil des

ursprnglichen Gewebes
,
welches in seinen usseren

Schichten sieben Gefssbndel enthlt.

Darwin und auch Herr v. Sachs suchen die

Ursache der Kutation in der strkeren Verlngerung
eines longitudinalen Gewebestreifens, welcher rund

um die Achse rckt und die anderen Theile der

Ranke nach der entgegengesetzten Seite biegt. Wenn
sich dies so verhielte, fhrt Herr Penhallow aus, so

msste die rotirende Spitze eine regelmssige Figur

beschreiben, whrend vielmehr die Richtung ihrer

Bewegung sehr abrupt zu wechseln pflegt, oft sogar

eine Rckwrtsdurchschrcitung des bereits zurck-

gelegten Weges eintritt. Es ist vielmehr die ab-

wechselnd, aber ohne bestimmte Ordnung eintretende

strkere Thtigkeit der Vibrogenbndel, welche die

Bewegung hervorruft. Dabei wird durch das lang-

samere Wachsthum von Colleuchym und Holzgewebe

die von dem Vibrogen bestimmte Richtung modifi-

cirt. Jede Richtungsnderung ist der Ausdruck ber-

legener Energie in einem der Vibrogenbndel.

Entgegen der Annahme von Herrn v. Sachs hebt

Herr Penhallow hervor, dass bei der Circnmnuta-

tion der Krbisranke Torsionen auftrten. Man

kann dies deutlich erkennen , wenn man den Verlauf
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der usserlich sichtbaren Vibrogenstreifen verfolgt.

Es finden dabei zuweilen Drehungen um 180, ja

zuweilen um 270 statt. Die Torsion ist die Folge

excessiven Wachsthums in dem Vibrogen ,
welches

einen starken Zug auf das Collenchym und Holz-

gewebe ausbt.

Wenn die Ranke bei ihrer Rotation mit einem

Gegenstande in Berhrung kommt, so wird sie durch

den Reiz veranlasst, sich sofort um jenen herum-

zulegen. Die Unterseite ist besonders empfindlich,

da schon durch Berhrung derselben mit dem Finger

eine Krmmung hervorgerufen wird; doch gleicht

sich dieselbe nach einiger Zeit wieder aus. Reizung
der Oberseite in der Nhe der Spitze bewirkt eine

Krmmung durch die mittleren Abschnitte der Ranke,

mit der Concavitt nach oben
;

es findet also eine

Uebertragung des Reizes auf entferntere Theile statt.

Nachdem die Ranke sich um eine Sttze herum-

gewunden hat, verholzt sie alsbald. Findet sie keine

Sttze, so rollt sie sich unregelmssig zusammen und

fllt ab oder vertrocknet, indem sie hart und holzig

wird.

Da, wie gesagt, die Unterseite besonders empfind-

lich, und hier das Collenchym vornehmlich stark ent-

wickelt ist, so ist anzunehmen, dass dieses Gewebe

bei den Spannungsnderungen in Folge mechanischen

Reizes hauptschlich in Betracht kommt. Biegung
unter dem Einflsse von Reizung resultirt aus dem

Aufhren des Wachsthums (nmlich des Collenchyms

an der gereizten Seite) und Structurverdichtung."

Geschieht das Aufrollen der Ranke freiwillig (ohne

eine Sttze), so ist dies die Folge wachsender Un-

gleichheit der Spannung in den verschiedenen Ge-

weben in Folge des Aufhrens des Wachsthums in

dem verholzenden Gewebe.

Es gelang auch, den Zusammenhang des Proto-

plasmas in den einzelnen Zellen nachzuweisen und

zwar mit Hlfe von Pikrinsure und Anilinblau in

alkoholischer Lsung, nach vorheriger Behandlung
der Schnitte mit Schwefelsure. Es wurden so die

feinen Fortstze sichtbar gemacht, welche die Proto-

plasmakrper durch die Zellwnde hindurchsenden.

Es ist anzunehmen, dass diese Continuitt des Proto-

plasmas bei der Uebertragung der Reize von einem

Theile des Gewebes auf einen anderen eine wich-

tige Rolle spielt. p jyj

Kleinere Mittheilungen.

Brooks : Entdeckung eines dritten neueu Ko-
meten. (Science, Vol. VII, p. 481.)

Am 22. Mai hat Herr Brooks einen dritten Ko-

meten
,
und zwar im Sternbilde der Jungfrau entdeckt.

Nach den Messungen des Herrn Swift war um 10 Uhr

seine Position in Rectascension 11 h 51 m 15 s und in

Declination -\- 8 55' 15". Er hat eine langsame Bewe-

gung nach Nordost; er ist sehr gross, aber lichtschwach.

Herr Oppenheim hat aus einigen spteren Beob-

achtungen fr denselben vorlufig folgende Elemente

berechnet :

T = 1886, Juni 2,90285 mittl. Berl. Zeit

w = 173 57' 49,6"
il = 47 14 43,5

i = 16 8 52,3

log q = 0,170230.

H.S. Carhart: Ueber die oberflchliche Fort-

pflanzung elektrischer Entladungen.
(American Journal of Science, Ser. 3, Vol. XXXI,

p. 256.)

Zum Beweise des Satzes, dass Entladungen, welche

im Verhltnisse zur Grsse des Leiters nicht sehr be-

deutend sind, sich an der Oberflche desselben fort-

pflanzen, whrend nur sehr starke Entladungen kleine

Leiter in ihrer ganzen Masse durchdringen und zer-

stieben, hatte Henry im Jahre 1859 folgenden Versuch

angestellt. Er steckte einen Kupferdraht durch eine

Eisenrhre
,

in welcher dieser durch zwei mit Stanniol

bedeckte Pfropfen gehalten wurde ;
in seiner Mitte war der

Kupferdraht zu einer magnetisirenden Spirale gewickelt,

in der sich eine Nadel befand
;
mit der Eisenrhre

waren zwei Spiralen aus Eisendraht verbunden und

gleichfalls mit Eisennadeln versehen. Wurde nun die

Entladung einer Leydener Flasche durch diesen zu-

sammengesetzten Leiter geschickt, so wurden die Nadeln

der usseren Spiralen magnetisch, die der inneren aber

wurden nicht magnetisirt.

Als Herr Carhart diesen Versuch wiederholte, hat

er hnliche Resultate erhalten; einmal jedoch fand er

die innere Nadel ganz schwach magnetisch, und es er-

schien wichtig, die Frage nach einer anderen Methode

zu prfen, da in dem vorerwhnten Experiment der

Umstand strend wirken musste, dass der Widerstand

der Eisenrhre viel geringer ist als der des Kupfer-

drahtes, die Entladung sich somit nur entsprechend den

Widerstnden getheilt haben knnte.

Der Versuch wurde daher in der Weise abgendert,

dass zwei mit Zinnfolie bedeckte Glasrhren durch eine

magnetisirende Spirale verbunden wurden; durch die

Rhren ging ein Draht, der in seiner Mitte zu einer

magnetischen Spirale gewickelt war. Die beiden Leiter

wurden an den Enden der Glasrhren so verbunden,

dass sie einen getheilten Kreis bildeten, dessen beide

Zweige auf genaue Gleichheit des Widerstandes regulirt

wurden
;

als man nun die Entladungen einer Leydener
Flasche hin durchschickte, fand man, dass die Eisenstbe

in beiden Spiralen magnetisirt waren. Die Intensitt

ihrer MagruHisirungen zeigte einige Verschiedenheiten,

besonders wenn eine Reihe von Entladungen einander

folgten und die Eisenstbe mit einander vertauscht wurden.

Auf diese durch Versuche aufgeklrten Besonderheiten des

Experiments soll hier nicht eingegangen werden; es ge-

nge, das Hauptresultat dahin zu tixireu, dass elektrische

Entladungen unter sonst gleichen Umstnden keine

Tendenz zeigen, sich an den Oberflchen fortzupflanzen.

Hiernach ist es wissenschaftlich nicht mehr motivirt, den

Blitzableitern eine grosse Oberflche zu geben ;
vielmehr

ist grosser Querschnitt wesentlich fr die Vcrgrsse-

rung des Leitvermgens.

E. Semniola : SecundreElektrolyse. (Comptes rendus

T. CII, p. 1059.)

Taucht man einen Platinstreifen in das angesuerte
Wasser eines Voltameters so, dass seine Enden den

Elektroden des Voltameters gegenberliegen und lsst

man einen hinreichend intensiven elektrischen Strom

durch das Voltameter gehen, so erhlt man eine Ent-

'wickelung von Wasserstoff und Sauerstoff nicht bloss

an den Elektroden des Voltameters, sondern auch au den
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Enden des untergetauchten Platinstreifens. Diese seeuu-

dre Elektrolyse" [sie ist bereits vor 3 Jahren von Tribe
beobachtet und zur Ermittelung der Vertheilung des

elektrischen Stromes in Elektrolyten verwerthet worden;
d. R.] ndert ihre Intensitt aus verschiedenen Grnden
und hrt vollstndig auf, wenn der Strom nicht hin-

reichend stark ist; wenn man aber statt des l'lutinstreifens

ein leicht oxydirbares Metall anwendet, wird die seeun-

dre Elektrolyse viel strker. Der Wasserstoff entwickelt

sieh an der negativen Seite und der Sauerstoff wird am

entgegengesetzten Ende gebunden. Bei den Versuchen

wurde amalgamirtes Zink angewendet, das vom ange-
suerten Wasser nicht angegriffen wird, wenn keinStrom

hindurch geht. Schliesst mau dann den Kreis, so ent-

wickelt sich der Wasserstoff auf der ganzen negativen

Hlfte des eingetauchten Zinkstreifens; die Blasen sind

ganz nahe der Mitte sehr klein und werden immer grsser,

je nher den Enden sie sich entwickeln. Wenn man
statt eines Streifens mehrere Stcke ins Wasser taucht,

so erfolgt auf jedem Gasentwickelung.

Victor v. Lang: Bestimmung der Tonhhe einer

Stimmgabel mit dem Hipp'schen Chrono-

skop. (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, math.-

phys. Klasse, Abth. II, Band XCIII, Mrz, 1886, S. 424.)

Tu. v. Oppolzer: Beobachtungen an einem von
ihm construirten Apparat zur absoluten

Bestimmung der Sehwingungszahl einer

Stimmgabel. (Wiener akademischer Anzeiger, 1886,
Nr. 10, S. 82.)

Beide Arbeiten enthalten Methoden zur Messung
der Sehwingungszahl einer tnenden Stimmgabel. Herr
von Lang sucht dies in der Weise zu erreichen, dass

er die Feder des Hipp'schen Chronoskops eine ungefhr
gleiche Zahl von Schwingungen ausfhren lsst, wie
die zu untersuchende Stimmgabel besitzt. Die beiden

Tonquellen erzeugen dann Schwebungen, welche whrend
einer bestimmten Zeit gezhlt werden, und aus denen
im Verein mit der bekannten Zahl der Schwingungen der

Chronoskopfeder genau die Zahl der Stimmgabel-Schwin-
gungen ermittelt werden kann. Die Genauigkeit dieser

Methode giebt Herr von Lang auf Y100 Schwiugung
bei einer - Stimmgabel an.

Die Methode, welche Herr von Oppolzer einschlug,
war die folgende: Auf der Endflche einer Zinke der

Stimmgabel ist eine Marke eingeritzt, welche durch ein

Mikroskop beobachtet und durch regelmssig intermitti-

reude Lichtblitze erleuchtet wird; sind die Intervalle

der Lichtblitze derartig beschaffen, dass in dem Inter-

vall nahezu eine ganze Zahl von Doppelschwingungen
der tnenden Stimmgabel stattfindet, so wird die Marke,
die bei continuirlicher Beleuchtung der schwingenden
Gabel eine graue Flche bildet, deutlich erscheinen
und schneller oder langsamer hin- und herpendeln. Aus
der Anzahl dieser Schwingungen lsst sich leicht die

Differenz zwischen dem Tempo der Lichtblitze und den

Schwingungen der Stimmgabel bestimmen. Die Licht-
blitze wurden durch rotirende, mit spiegelnden Flchen
versehene Prismen erzeugt, welche auf der Axe eines

Regulators, die sich etwa zehnmal in einer Secunde
herumdrehte, befestigt war.

Die ersten Beobachtungen wurden an einer Stimm-
gabel gemacht, welche in acht Versuchsreihen im Mittel
427,2G Doppelschwingungen ausfhrte, der wahrschein-
liche Fehler dieses Resultats war 0,016 Schwingung. Da
Herr von Oppolzer bisher derartige Versuche noch
nicht angestellt hat, ist er der Ueberzeugung, dass man
es mit dieser Methode auch bei nur geringer Uebuug

sehr leicht auf eiue Genauigkeit von V10o eiuer Schwin-

gung des Stimm -A (435 Doppelschwiuguugen) bringen
kann.

J. W. Mnllet : U c b e r e x p 1 o d i r e n d e s
" Eis. (Ameri-

can Chemical Journal. Vol. VII, p. 428.)

Ein Apparat zur Darstellung von Kohlensure-Wasser
unter Druck zersprang bei der sehr kalten Witterung
der zweiten Januarwoche im Laboratorium der Virginia-
Universitt durch Frieren des destillirten Wassers, wel-

ches in der oberen, umflochtenen Kugel aus sehr starkem
Glase enthalten war. Der Rest wurde zum Aufthauen
in ein warmes Zimmer gebracht; hier nun zeigten sich

laute, vernehmbare Explosionsgerusche vom Eise her,
whrend etwa haselnussgrosse Eisstckchen im Zimmer,
zuweilen auf grssere Entfernungen, herumgeschleudert
wurden.

Das Eis war im Ganzen weiss und durchscheinend,

durchzogen von Streifen vollkommen durchsichtiger
Massen; es enthielt offenbar eine Menge gleichmssig
vertheilter, kleiner Blschen von comprimirter Kohlen-

sure, deren Druck durch die Ausdehnung des Wassers
beim Frieren noch gesteigert war. Die Ausdehnung in

der warmen Luft war hchst wahrscheinlich die Ursache
der Explosionen, die auch durch leichte Stsse mit

spitzen Instrumenten hervorgebracht werden konnten.
Das Eis verhielt sich genau so wie Quarz, der zahlreiche

mikroskopische Einschlsse von theilweise verflssigter
Kohlensure enthlt; nur traten beim Eise die Explosionen
bei einer viel niedrigeren Temperatur auf, als beim

Quarz.

T. Sandmeyer: Ueber Aethyl- und Methyl-
hypochlorit. (Berichte der deutsch, ehem. Gesellsch.

Bd. XIX, S. 857.)

In Fortsetzung seiner Arbeiten ber Unterchlorig-
surether hat Herr Sandmeyer auch den Methyl-
ther dargestellt.

Leitet man Chlor in eine Mischung von Methyl-
alkohol (Holzgeist) und Natronlauge, welche sich in

einem sinnreich erdachten Apparate, der zugleich Khler
und Scheidetrichter ist, befindet, so entwickelt sich ein

heftig riechendes Gas, welches den Methylther der

unterchlorigen Sure darstellt und die Zusammensetzung
C H3 O Cl besitzt. Dieser Krper ist deshalb von
besonderem Interesse, weil er als der einfachste Alkohol,
dessen Hydroxylwasserstoff durch Chlor ersetzt ist, auf-

gefasst werden kann. Durch Klte lsst sich der Unter-

chlorigsureraethylther zu einer gelben Flssigkeit
verdichten, welche, wie auch der gasfrmige Krper, die

Eigenschaft besitzt, durch Berhrung mit einer Flamme
mit fast dynamitartiger Wirkung zu explodiren. Trotz
dieser gefhrlichen Eigenschaft unternahm es Herr

Sandmeyer, eine grssere Quantitt des coudensirten

Aethers darzustellen und dessen Siedepunkt zu be-

stimmen, welcher bei 12C. gefunden wurde.

Auf die gleiche Weise erhielt Herr Sandmeyer
schon frher den entsprechenden Aethylther, C2H5 .

. Cl, welcher eine bei 36 C. siedende Flssigkeit, die

jedoch nicht so explosiv wie die eben beschriebene ist,

darstellt. (Ber. d. d. ehem. Gesellsch. Bd. XVIII, S. 17G7.)
Lsst man diesen Aether in einem geschlossenen Gefsse

einige Zeit im Sonnenlichte stehen, so zersetzt er sieh

unter Zertrmmerung des Gefsses.

Mit schwefliger Sure vereinigen sich beide Aether
zu Chlorsulfonsurether :

C2 H . . Cl -f S02
= SO,/

Cl

OC
3 H6 .

L. G.
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H. de Lacaze-Dnthiers: Beitrag zur Geschichte
des Phoenicurus. (Arclves de Zoologie experiro.,

Ser. 2, T. II, 1886, p. 77.)

Jeder Zoologe, der einmal die Ksten des Mittel-

meeres besucht hat, kennt Thetis leporina, die so auf-

fallend gestaltete grosse Nacktschnecke mit ihren bizarren,

wurm frmigen, schn gefrbten Rckenanhngen, den

Phoenicuri. Diese Anhnge, welche sich bekanntlich auf

den leisesten Insult des Thieres, meist schon unter dem
blossen Einflsse der Gefangenschaft, loslsen und noch

eine Zeit lang schlngelnde Bewegungen ausfhren, sind

seit ihrer Entdeckung vor fast genau hundert Jahren

deshalb hufig fr selbststndige Parasiten gehalten

worden, bis endlich R. Bergh diese Meinung, wie es

schien, fr immer beseitigte.

Um so mehr Aufsehen musste es machen, wenn ein

Mann von dem wissenschaftlichen Ansehen eines Lacaze-
Duthiers neuerdings wieder, wenn auch mit Reserve,
fr die entgegengesetzte Ansicht eintritt, wenigstens
mit Hinblick auf die Opposition, welcher seine Behaup-

tung sofort begegnete, den Nachweis fhrt, dass die

Anatomie des Phoenicurus nach seinen Untersuchungen

Eigentmlichkeiten, zeigt, die aus der jetzt herrschen-

den Annahme des Nichtparasitismus nicht so ohne Wei-

teres erklrt werden knnen. Dahin gehrt vor Allem

die Bildung des Nervensystems, das im Allgemeinen dem
der Plattwrmer hnelt (zwei Ganglien ,

die durch eine

dorsalwrts von dem sogenannten Darincaual liegende
Commissur mit einander verbunden sind, aber fr ein

selbststudiges Centralnervensystem eine verdchtig
grosse Variabilitt zeigen). Die verdauende Cavitt der

lteren Autoren, welche Bergh (auf Grund der nahe

verwandten Aeolidierde) als Leberfollikel gedeutet hat,

sind vielmehr und das ist eines der merkwrdigsten
Resultate der Untersuchung vense Blutrume, welche

mit denen der Tcthys in directer Communication stehen.

Die Fortsetzungen der Leberschluche in die Rcken-

papilleu findet der Autor mit grosser Wahrscheinlichkeit in

einem drsigen Organ der Phoenicuri (glande buceale).

Schon der Nachweis dieser directen Communicationeu

vim Hohlrumen des Phoenicurus mit dem Blutgefss-

systoin und der Leber der Tethys, wozu auch noch der

hchst wahrscheinliche Zusammenhang der Nerven

kommt, ist ein Einwurf gegen den Parasitismus, der, von

vielem Anderen abgesehen (z. B. Mangel geschlechts-

organhnlicher Bildungen), in keiner Weise entkrftet

werden kann. Dass daneben noch Vieles unklar bleibt, ist

sicher. Gewiss ist es sehr merkwrdig, dass, wie der

Verfasser hervorhebt, bei einer Tethys, die eben ihre

Phoenicuri abgeworfen hat, das Venensystem durch

eine grosse Anzahl von verhltnissmssig weiten Oeff-

nungen frei nach aussen mndet
;
aber man denke nur

an das lngst bekannte Beispiel tropischer Prosobran-

chier und Pulmonaten, welche in der Gefangenschaft

(Ref. kann es fr Harpa besttigen) so bedeutende Stcke
des Schwanzes freiwillig abwerfen, dass die grossen ve-

nsen Sinus des Fusses nothwendig geffnet werden

mssen; hier, wie bei der Tethys, muss man annehmen,
dass die umgebende Muskulatur der Rissstelle durch

eine Art von tetanischer Oontraction dieselbe so lange

schliesst, bis Vernarbung eingetreten ist. Dass die leichte

Ablsbarkeit der Phoenicurus durch eine physiologische

Atrophie der Gewebe der Berhrungsstelle vorbereitet,

wird, ist eine Ansicht des Autors, welche Ref. sehr

plausibel findet; er erlaubt sich an die durchaus gleich-

liegenden Verhltnisse beim Hectocotylus zu erinnern.

Auch die Lsung dieses Gebildes, das mit dem Phoeni-
curus manche Analogien, auch in seiner Rolle, die es in-

der Wissenschaft gespielt hat, aufweisen kann, ist durch

physiologische Atrophie vorbereitet, scheint aber zum
Zustandekommen eines geringfgigen usseren Anlasses

zu bedrfen. Diese Meinung habe ich mir wenigstens
nach der Untersuchung von vielen Spiritusexemplaren ge-
bildet. J. Brock.

Stanislas Warynski: Ueber die knstliche Er-
zeugung der Monstren mit doppeltem
Herzen bei den Hhnern. (Recueil zoologique
Suisse, T. III, 1886, p. 261.)
Das Auftreten einer scheinbaren Verdoppelung des

Herzens ist fter bei Hhnchen beobachtet worden. Der
Erscheinung liegt die Thatsache zu Grunde, dass das
Herz aus zwei ursprnglich getrennten symmetrischen
Anlagen hervorgeht, welche sich erst im Verlaufe der

embryonalen Entwickelung, und zwar nach 3G stund. Incu-

batiousdauer, mit einander vereinigen. Wird diese Ver-

einigung durch irgend welche Einflsse verhindert, so ent-

wickeln sich die Anlagen getrennt weiter. Jedes der beiden
Herzen besteht dann aus einer Vor- und einer Herzkammer.

Gewhnlich tritt die Duplicitt des Herzens in Ver-

bindung mit anderen te.ratologischen Bildungen des

Krpers auf; die Mehrzahl derartiger Embryonen voll-

endet ihre Entwickelung nicht. Zuweilen aber bleibt

erstere auch isolirt und dann kann es eher zur Aus-

brtung des Eies kommen.
HerrWarynski erzeugte diesen letzterwhnten Zu-

stand dadurch, dass er mittelst eines kleinen Scalpells,
dessen Schneide und Spitze leicht abgestumpft waren,
den 24 bis 36 Stunden alten Embryo einer rtlichen

Zusammenpressung aussetzte. Diese Pressung muss in

der Lngsrichtung geschehen und zwar unterhalb des

Kopfes ansetzen, wobei derselbe natrlich nicht be-

schdigt werden darf. Die Entwickelung des Embryos
wird dadurch nicht gestrt.

Oft ist Omphalocephalie oder Aeephalie mit getrenn-
ter Ausbildung der llerzanlagen verbunden. Dies ist

erklrlich, wenn man bedenkt, dass erstere durch einen
momentanen Druck auf das Kopfende erzeugt wird, wel-

cher den Kopf in den Dotter zurekstsst. Wenn diese

Pression stattfindet, zu einer Zeit, wo die Herzanlagen
noch vollstndig getrennt sind, so wird dadurch ein

Druck auf den Ort, wo die Vereinigung stattfinden soll,

ausgebt, und eben ein solcher Druck ist es, der die

Vereinigung zu hindern im Stande ist. Herrn Warynski
ist es gelungen ,

durch Druck auf das Kopfende sehr

junger Embryonen diese doppelte Monstrositt zu erzeugen.
Die normale Drehung des Embryos um seine ver-

ticale Axe
,

welche nach dreitgiger Incubationsdauer
eintritt und bewirkt

,
dass der Embryo auf die linke

Seite zu liegen kommt, entsteht durch Vorwiegen des
Waehsthums der linken Seite und verhltnissmssige
Atrophie der rechten Seite. Durch das umgekehrte Yer-

hltniss wird auch eine umgekehrte Rotation veranlasst,
und es entsteht Heterotaxie des Embryos. Mau
kann dieselbe knstlich erzeugen durch Druck auf die

linke Seite. Comprimirt man dabei zu gleicher Zeit
die. knftige Vereiniguugsstelle der Herzanlagen ,

so er-

hlt man neben der Heterotaxie auch Verdoppelung"
des Herzens. Wenn keine der Seiten hypertrophisch
wird, so unterbleibt die Rotation. Dies kann durch

Compression der medianen Partie des Embryos hervor-

gerufen werden. Da dabei auch die Stelle, wo die

Herzen sich vereinigen sollten, in der Entwickelung ge-
hemmt wird, so erzeugt man auf diese Weise zugleich
monstrse Lage und Doppelherzigkeit des Embryos.

Was die Blutcirculatiou in den Doppelherzen be-

trifft, so vereinigen sich die beiden Aorten kurz nach
ihrer Entstehung und bilden von da ab nur ein einziges
arterielles System, whrend die vensen Systeme getrennt
zu bleiben und das Blut aus je einer Krperhlfte zu
sammeln scheinen.

Die Compression, welche man knstlich mit dem
Scalpell ausfhrt, wird unter natrlichen Verhltnissen
durch die Eischale bewirkt. Da dabei auch gewhnlich
noch andere Theile in Mitleidenschaft gezogen werden,
so treten meist mehrere teratologische Erscheinungen
zugleich auf. Es lsst sich experimentell zeigen ,

dass

durch Abkhlung des Eies die Annherung des Dotters

an die Eischale begnstigt wird, und damit muss denn
auch eine Compression der Embryonalanlage durch die

letztere bewirkt werden. F. M.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunsehweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunsehweig. Fr dio Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Fave: Ueber die Bewegungen der Meteo-
riten in der Luft. (Comptes rendus, 1S86. T.

CD, p. 95S.)

Wenn ein kugelfrmiges Geschoss in die Luft ge-

schleudert wird, so comprimirt es dieselbe vorn und

verdnnt sie hinten. Die hieraus sich ergehenden

verzgernden Krfte haben eine Resultante, welche

durch den Schwerpunkt der Kugel geht (ebenso ist

dies mit den beschleunigenden Krften der Fall);

die Geschwindigkeit des Geschosses wird daher nur

einfach verlangsamt. Aber seit mehreren Jahrhun-

derten ist die artilleristische Kunst bemht, die ver-

zgernde Kraft nicht genau durch den Schwerpunkt
des Geschosses hindurchgehen zu lassen, damit dieses

in Folge ungleichmssiger Einwirkung der ver-

zgernden Krfte eine Rotationsbewegung erhlt,
und die Aufgabe der Technik besteht nur darin, den

Projectilen eine regelmssige Rotation zu ertheilen.

Wie das Geschoss des Artilleristen verhlt sich

ein durch die Lnft fliegender Meteorit. Er dringt
in unsere Atmosphre mit einer Forfbewegnngs-
geschwindigkeit, die mindestens dreissigmal so gross
ist wie die einer Kanonenkugel, er hat eine geringere
Lichte als diese und eine unregelmssige Gestalt;
der Widerstand der Luft inuss ihm daher zweifellos

eine sehr schnelle Rotationsbewegung um eine unauf-

hrlich wechselnde Achse ertheilen. Da die grosse

Translationsgeschwindigkeit die Luft vor dem Meteo-
riten so stark comprimirt, dass sie selbstleuchtend

wird, wird durch die Rotation sehr schnell ein Theil der
Oberflche aus einem sehr starken Drucke in den
Druck Null gelangen, was dio Wirkung eines zer-

brechenden Stosses hervorbringen muss. Nehmen

wir an, der Meteorit sei in zwei Stcke getheilt, dann

wird die vorn comprimirte Luft, indem sie durch die

Oeffuung hindurchgeht, eine Detonation erzeugen,
und die beiden Stcke werden, ein wenig abgelenkt,
zwei verschiedene Bahnen beschreiben. Jedes Stck
wird nun, wie der ursprngliche Meteorit, eine Rota-

tion um eine vernderliche Achse annehmen, und
neue Zertrmmerungen werden statthaheu mssen,
so lange die Forthewegungsgeschwindigkeit gross

genug bleibt, um vor dem Krper sehr starke Drucke

zu erzeugen. Die Splitter, welches auch ihre Zahl

sein mag, werden sich nicht nur in Folge der Rota-

tionsbewegungen trennen, sondern auch, weil ihre

Fortbewegungsgeschwindigkeiten verschieden werden,
wobei unter sonst gleichen Bedingungen die kleinen

an Bewegung mehr verlieren werden als die grossen;
daher werden die grossen weiterhin und spter zu

Boden fallen.

Die Rotationsbewegung, welche naturgemss alle

Bruchstcke annehmen mssen, die kleineu sowohl wie

die grossen, erklrt, warum die wie die brige Ober-

flche von einer schwarzen, glasartigen Rinde be-

deckten Leisten abgestumpft sind. Sie erklrt auch

den Staub, den man zuweilen auf der Bahn eines

Meteoriten sieht; denn sei es, dass er aus einer

brchigen Substanz besteht, oder aus einer solchen,

welche durch die Hitze oder durch die Verbindung
mit Sauerstoff brchig wird, die Reibung gegen die

comprimirte Luft wird zahlreiche l'artikelchen ab-

lsen. Dieser Staub besitzt die Forthewegungsge-

schwindigkeit des Meteoriten, aber seine Feinheit

bietet dem Widerstaude der Luft soviel Angriffspunkte,
dass er zurckbleibt und unbeweglich erscheint.
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Schliesslich ist es wiederum die Rotationsbewegung
des Meteoriten, welche die bekannten Npfchen oder

Fingereindrcke erklrt, die auf seiner berflche

vorhanden sind. Das Aushohlen erfolgt dort, wo
unter dem Einflsse des Druckes und der Wrme
die Masse zusammendrckbarcr, schmelzbarer und

brchiger wird als in den benachbarten Partien.

Die Druckverminderung, welche eintritt, wenn das

Npfchen von vorn nach hinten zu liegen kommt,
fhrt die comprimirten Theile fort, wenn sie brchig
und schmelzbar geworden, und die Vertiefung nimmt

zu, wenn die Compressionen und Depressionen eine

Reihe von Malen abwechselnd einander folgen.

Auch hierin zeigt sich eine interessante Analogie
mit den Verhltnissen beim Schiessen mit Kanonen.

Wenn man lange Zeit mit Kanonen geschossen hat,

dann zeigt sich an den Wnden der Seele, welche die

Ladung umgeben, etwas Aehnliches wie die Npfchen
der Meteoriten; die Hhlungen, die hier entstehen,

zeigen bei den rouzekanonen eine besonders merk-

wrdige Erscheinung, indem das Zinn, das leichter

schmelzbar als Kupfer ist, ans der Legirung ent-

fernt wird.

Oscar Loew: Ueber Formaldehyd und
dessen Condensation. (Journal fr praktische

Chemie. N. F., Bd. XXXIII, 1886, S. 321.)

Whrend, wie dem Leser dieser Rundschau be-

kannt ist, in der allerletzten Zeit verschiedene

Forscher (Kiliani, Brnstein, Herzfeld) eifrig

bemht gewesen sind, uns ber die Constitution der

fr die organisirte Welt so beraus wichtigen Kohlen-

hydrate (Zucker, Strke etc.) Aufklrung zu ver-

schaffen, sind unsere Kenntnisse ber die Art und

Weise, wie denn nun aus der einfachen Nahrung
der Pflanze so complicirte Krper wie die Kohlen-

hydrate in den Zellen gebildet werden, von keiner

entscheidenden Experimentaluutersuchaug gesttzt,
rein hypothetische geblieben. Es stehen sich in

diesem Punkte wesentlich zwei Ansichten gegenber,
von denen die eine, durch J. v. L i e b i g ausgesprochen,

annimmt, dass die Kohlensure zunchst in Oxal-

sure und dann weiter in Wein- und Aepfelsure
verwandelt wird, aus denen dann schliesslich Zucker

und spterhin Strke und Celiulose entsteht, whrend
die gegentheilige Partei unter der Aegide von

A. v. Baeyer behauptet, dass die Pflanze aus der

Kohlensure zunchst durch einen Reductionsprocess
den Aldehyd der Ameisensure, den Formaldehyd,

011)0, oder wenn dieser Ausdruck gestattet ist,

das seiner empirischen Zusammensetzung nach ein-

fachste Kohlenhydrat bildet, aus dem dann durch

Condensation von 6 Moleclen die Olycose entsteht.

Eine wesentliche Sttze, wenngleich kein Beweis, fr
letztere Hypothesen musste es sein, wenn es gelang,

experimentell nachzuweisen, dass eine solche Con-

densation dos Formaldehyds zu einem Kohlenhydrate

berhaupt mglich und nicht allzuschwierig mglich
war, und diesen Beweis experimentell zn fhren -hat

Herr Loew unternommen.

Was die Darstellung des bislang nicht leicht in

grsseren Mengen erhltlichen Formaldehyds anbe-

langt, so stellte ihn Loew zweckmssig dadurch her,

dass er einen mit Holzgeist (Methylalkohol) beladenen

Luftstrom ber eine schwach erwrmte Kupfernetz-

spirale leitete. Das Kupfer gerth dabei in leb-

haftes Glhen und vermittelt die Oxydation des

Holzgeistes zu Formaldehyd. Lsst man eine

ca. 4proc. wsserige Lsung des so gewonnenen Form-

aldehyds etwa 5 bis 6 Tage mit Kalkwasser stehen,

so ist der stechende Geruch des ersteren verschwun-

den und nach Entfernung des Kalkes erhlt man
durch Eindunsten der wsserigen Lsung einen zhen

Syrup ,
welcher die neue Zuckerart, Formose"

genannt, darstellt. Dieselbe besitzt einen intensiv

sssen, an Rohrzuckersyrup erinnernden Geschmack

und verhlt sich in der That in vielen Punkten wie die

Zuckerarten. So scheidet sie z. B. aus der sogen.

Fehling'schen Kupferlsung rothes Kupferoxydul ab,

sie reducirt ferner Silber und Goldsalze, sie zeigt

verschiedene charakteristische Farbenreactionen wie

die Kohlenhydrate und bildet mit Phenylhydrazin, Chlor-

natrium etc. Verbindungen, kurz ihre chemischen Eigen-

schaftenstehen derAnnahme, die Formose zu den Zucker-

arten zu zhlen, nicht im Wege. Auch ihre pro-

centische Zusammensetzung entspricht der Formel der

Glycose, C6 Hi.2 Oc ,
und wie die Glucose in das Glu-

cosan ,
so geht die Formose beim Erhitzen auf

110bisl20 unter Wasserabspaltung in ein Anhydrid

ber, welchem nach Loew die Formel C, ;
H 10 5 zu-

kommt. Was das fr die Zuckerarten besonders

charakteristische Verhalten gegen Mikroorganismen

anbelangt, so sind Sprosspilze, wie die Bierhefe,

welche sonst die bekannte alkoholische Ghrung des

Zuckers bedingen, durchaus ohne Einwirkung auf

die Formose, whrend Spaltpilze eine sehr minimale

Milchsureghrung veranlassen. Da, wie bei einer

knstlich dargestellten Substanz zu erwarten war,

die Formose die Ebene des polarisirten Lichtes nicht

dreht, d. h. optisch inactiv ist, und da derartige Krper
in vielen Fllen unter dem Einflsse von Pilzen, welche

die eine der beiden physikalisch verschiedenen und

sich gewissermaassen neutralisirenden Modificationen

fr ihre Nahrung bevorzugen, optisch activ werden,

so unterwarf Loew die Formose der Einwirkung

von Schimmelpilzen und er konnte so eine wenn

auch nur schwache Rechtsdrehung (ca. 5) constatiren.

Soweit, der experimentelle Theil der Loew'schen

Arbeit. Wie hat sich nun der kritisirende Chemiker

dem gegenber zu stellen? Bei der einschneidenden

Bedeutung der vorliegenden Frage ist es seine Pflicht,

rcksichtslos zu untersuchen, in wie weit die Annahmen

Loew's denn wirklich begrndet sind. Was zu-

nchst die Formel der Formose anbelangt, so nimmt

Loew an, dieselbe sei C H 12 0, ; ;
sie kann ja aber

mit demselben Rechte auch C3 H, ; ;

> oder irgend

einem Multiplum von C H2 gleichgesetzt werden
;

denn alle diese Formeln bedingen ja genau die gleiche

procentische Zusammensetzung. Da wir aber die

Bestimmung der Moleculargrsse durch die Dampf-
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dichte bei einem so leicht zersetzlicheu Krper wie

der Formose nicht ausfhren knnen, so muss, wie

dies auch bei vielen Zuckerarten geschehen, diese

durch chemische Eeacliouen entweder in bekannte

Krper mit einer Kette von sechs Kohlenstoffatoruen

bergefhrt werden, oder es muss durch sorgfltiges
Studium der Zersetzungsproducte jene Annahme

begrndet werden. Ehe dies nicht geschehen, ist

die Formel der Formose als eine, in Bezug auf die

Moleculargrssc, unsichere anzusehen. Auch die Re-

duetionsfhigkeit der Formose, welche letztere mit vie-

len Zuckerarten theilt, ist nicht sehr entscheidend; denn

es ist sehr leicht mglich, dass aus einem so leicht oxy-

dirbaren Krper, wie der Formaldehyd, auch einfachere

Condeusationspi'oducte, welche ebenfalls reduciren, ent-

stehen knnen. Auch der ssse Geschmack bedeutet

nicht viel; denn wir kennen Krper mit weniger

Kohlenstoffatomren, wie z. B. das Glyceriu, welche

ihn ebenfalls zeigen. Auffallend ist ferner die ab-

norme Zusammensetzung des Phenylhydrazinderi-

vates; dazu kommt noch, dass sowohl die Formose

selbst, welche nur in Form eines nicht krystallisi-

renden zhen Syrups erhalten wurde, sowie auch die

dargestellten Derivate derselben, fast ohne Ausnahme

amorphe Krper sind, so dass die Formose unmglich
als eine gut charakterisirte chemische Verbindung

angeschen werden kann; kurz, die Formose ist noch

nicht gengend chemisch festgestellt, als dass wir sie

zu einer ernstlichen Discussion der Baey er' sehen

Assimilationstheorie zulassen knnten.

Was nun die theoretischen Errterungen des

Herrn L o e w anbelangt, 60 erblickt er in seiner

Syuthese der Formose eine wesentliche Sttze der

Baey er' sehen Assimilationstheorie. Wie man nun

durch Zuckerzufuhr von aussen im Inneren einer

Pilanze Strkepruduction herbeifhren kann, so sollte

mau noch weiter zurckgehend denselben Erfolg
auch vom Formaldehyd erwarten. Diesem Versuche

der fr die Assimilationsfrage allerdings entscheidend

sein wrde, stehen jedoch unberwindliche Hinder-

nisse im Wege, indem nmlich selbst die verdun-
testen Lsungen des Formaldehyds (

!

10 pro Mille)
auf die Pflanzen absolut schdlich wirken, indem sie

Zellkern und Plasma zerstren. Diese Thatsache

muss neue Bedenken in uns erwecken. Man sollte

doch annehmen, dass, falls die Baey er' sehe Hypo-
these richtig ist, sich in den Zellen stets eine ge-
wisse Menge noch nicht condensirten Formaldehyds
vorfinden sollte, was jedoch mit den aggressiven Eigen-
schaften desselben durchaus unvereinbar ist. Um diese

Bedenken zu beseitigen, macht Loew die sehr gewagte
Annahme, dass jedes Molecl Formaldehyd sofort

nach seiner Entstehung an eine Aldehydgruppe fest-

gelegt'', d. h. mit seines Gleichen zu hher molecu-

larcn Krpern condensirt wird, um schliesslich, wenn
ihrer sechs sich glcklich zusammengefunden haben,
als Dextrose von der Bildungsstelle abgestossen und
zur Strkebildung verwendet zu werden.

Ueberblicken wir schliesslich noch einmal die

Arbeit des Herrn Loew, so mssen wir den Zuversicht-
|

liehen Ansichten des Autors entgegen offen einge-

stehen, dass die Thatsacheu doch zum grossen Theil

noch auf zu schwachen Fssen stehen, als dass sie zu

einer wirklich ernsten Errterung des Gegenstandes

zugelassen werden drfen, und ehe der Chemiker

Loew seine Formose nicht mit einem sicheren Passe

versehen hat, darf auch der Physiologe Loew die

Baey er 'sehe Hypothese nicht entscheiden wollen.

L. G.

G. Mller und P. Kenipf: Bestimmung der

Wellenlngen von 300 Linien im Sonnen-

spectrum. (l'uMicationen des Astrophysikalischen i >l,.

servatoriums zu Potsdam, Band V, Nr. 20. 1886. 281 S.)

Die genaueste Kenntuiss der Wellenlngen der im

Sounenspectrum sichtbaren, dunklen Linien als Nor-

malmaasse fr alle spectroskopischen Untersuchungen
hat eine so grosse Bedeutung, dass die vorstehende

Publication der Potsdamer Astronomen allseitig dank-

bar begrsst werden wird. Wohl waren die Bestim-

mungen der Wellenlngen durch Angstrm, die mau
bisher bei allen Messungen zu Grande gelegt, mit

grosser Sorgfalt ausgefhrt; aber die Angaben Ang-
strm 's weichen von den lteren Angaben ber die

Wellenlngen der Fraunhofer'schen Linien nicht un-

wesentlich ab; ferner beruhten die Werthe des Aiig-
strm'schen Kataloges selbst nur auf der directen

Bestimmung von 9 Hauptlinien, denen die anderen

durch relative Mikrometermessungen angeschlossen

waren. Die Herren Mller und Kenipf haben es

daher unternommen, die von Angstrm erzielte

Genauigkeit durch sorgfltigere Messungen womg-
lich zu bertreffen, und die Anzahl der direct ge-

messenen Linien zu erweitern.

Beide Aufgaben sind durch mehrjhrige Arbeiten,

deren Resultate in der vorliegenden Publication der

wissenschaftlichen Welt bergeben werden, erreicht.

Die grssere Genauigkeit der Messungen wurde da-

durch ermglicht, dass die bei den Wellenlngeu-

messungen benutzten vier Gitter direct mit dem Ber-

liner Normalmeter der Normal-Eichungs-Coruinission

verglichen und an demselben gemessen wurden; da

bekanntlich der Abstand der Linien des Gitters fr
die Lnge der Lichtwellen niaassgebend ist, konnte

bei der genauen Kenntuiss der Lnge der vier Gitter,

von denen das erste 2151, das zweite 5001, das dritte

und vierte 8001 Striche auf ihrer etwas ber 20 mm
betragenden Lnge hatten

,
die Genauigkeit der

Wellenlngen bis auf 0,005 Milliontel mm gesteigert

werden. Die Erweiterung der Untersuchung anderer-

seits wurde dadurch erzielt, dass statt der 9 Haupt-
linien von Angstrm, 300 ber das sichtbare

Sonuenspectrum gleichmssig vertheilte Linien direct

gemessen worden sind.

Nachdem in der Einleitung die frheren Arbeiten

von Fraunhofer bis Angstrm und dereu Er-

gebnisse kurz beschrieben worden, handelt der erste

Abschnitt (S. 19 bis 57) von der Ausmessung der Gitter;

der zweite Abschnitt (S. 58 bis 68) enthlt die Be-

schreibung und Untersuchung des Spectrometers und
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die Beobachtungsni'ethode, der dritte Abschnitt (S. 69

bis 88) die Bestimmung der Wellenlngen von 11

Normallinien zur Ableitung der definitiven Gitter-

lngen, der vierte Abschnitt (S. 89 bis 151) die Be-

stimmung der 300 Linien und der fnfte Abschnitt

(S. 152 bis 253) die Zusammenstellung der sanimtlicb.cn

Beobachtungen und deren Reductionen. In einem An-

hange haben die Herren Mller und Kempf ihre

Resultate noch in der Art einer Prfung unterzogen,

dass sie einige Messungen nach der von Augstrni
benutzten Beobachtungsmethode ausgefhrt und mit

den Ergebnissen ihrer Methode verglichen haben. Ein

zweiter Anhang giebt eine Neuberechnung der 2614

in Publication 3 des Astrophysikalischen Observato-

riums bestimmten Wellenlngen nach den jetzt ge-

fundenen Weitben.

Auf den Inhalt der einzelnen Abschnitte respective

auf eine nhere Schilderung der ausgefhrten Mes-

sungen einzugehen, wrde den Rahmen der Rund-

schau" berschreiten. Wohl aber drfte es fr die Leser

von Interesse sein, wenigstens fr die Hauptlinien des

Sonnenspeclrums die neuen Werthe der Wellenlngen
zu erfahren und mit den A ngstrm' sehen Wer-

then zu vergleichen. Nachstehende kleine Tabelle

enthlt die Wellenlngen der vorbezeichneten Fraun-

hofer'schen Linien nach Angstrin (A.) und nach

Mller und Kempf (M. K.) in Milliontel Millimeter:

A. M. K.

B 686,70 686,853

C 656,21 656,314

D, 589,513 589,625

I)., 588,912 589,023

E 526,913 526,990

F 486,072 486,164

G 430,725 430,825

IL 396,81 396,879

H2 393,30 393,424

Fr. Brauer: Systematisch zoologische Stu-

dien. 1 . System und S t a m m b a u m.

2. Die unvermittelten Reihen in der

Classe der Insecten. 3. Betrachtungen
ber tuschende und wahre systema-

tische Aeb ulichkei ten zur Beurthei-

lung der Stellung derApioceriden und

Fupiparen und ber den W e r t h der
alten und neuen Eintheiluug der Di-

pteren. (Sitzungsber. der kais. Akad. der Wissensch.,

Wien, 1885, AW.lieil. 1, Band XCI, S. 237.)

Entgegen der Anschauung, dass das natrliche

System in seinen Kategorien die natrlichen Ver-

wandtschaftsbeziehungen smmtlicher Thierformen

der lebenden sowohl wie der ausgestorbenen, zum

Ausdruck bringen soll, weist der Verfasser in dem

ersten Theile seiner systematisch zoologischen Stu-

dien nach, dass das System nur in der Zeit besteht

und es jetzt nur ein System der lebenden Thiere

geben kann, in welchem den ausgestorbenen Formen

kein Platz zukommen kann. System und Stamm-

baum knnen sich eben nicht vollstndig decken,

da das erstere nur eine gewisse Entwickelungshhe
des letzteren darstellt, die aber gleichwohl fr einen

bestimmten Zeitraum, fr eine geologische Epoche
constant bleibt, so dass man also so viele Systeme
als vorhanden gewesen annehmen msste, als es geo-

logisch begrenzte Epochen gegeben hat. Sobald

man die ausgestorbenen Formen mit in das System
einzubeziehen sucht, verwischen sich die Grenzen der

systematischen Kategorien, es tritt ein Iueinander-

fliessen der einzelnen Zeitsysteme ein, das schliesslich

zum Stammbaum fhrt. Consequent dieser Auffassung,

die dem System eine, wenn auch nur zeitliche, Reali-

tt verleiht, fordert der Verfasser mit Recht diese

Realitt auch fr die einzelnen Kategorien des Sy-

stems, von welchen er zunchst die Art nicht nur

als Abstractiou des menschlichen Verstandes, sondern

als in Wirklichkeit bestehend betrachtet, freilich auch

mit dem Merkmal der zeitlichen Vergnglichkeit.
Die Art ist nichts fr alle Zeiten Unvernderliches

und Bestndiges, sondern sie e ntst eh t und vergeht
in unbestimmbarer Zeit." Fr die wirkliche Existenz

der Art spricht schon der Umstand, dass sie in ihren

Charakteren Tausende von Jahren unverndert er-

halten bleiben kann, whrend die Individuen, die

ihren Umfang ausmachen (und die, falls die Art nur

eine Abstractiou wre, allein Existenz htten), jedes

fr sich anders ist und so in kurzer Zeit vllig ver-

gehen. Auch setzt sich die Art bei allen hheren

und niederen Thieren zum mindesten aus zwei

wesentlich verschiedenen Geschlechtsindividueu zu-

sammen, die beide als Eiuzelformen bestehen und

allein betrachtet niemals die Art ausmachen knnen.

Dies Verhltniss, dass die Art aus ungleichartigen

Individuen besteht, zeigt sich noch in erhhteiem

Maasse bei Thieren mitpolymorphen Individuen (Amei-

sen, Termiten Mnnchen, Weibchen, Arbeiter, Sol-

daten) oder mit auf einander folgenden Generationen

verschiedener Gesehlcchtsformen (Heterogonie, Aufein-

anderfolge zweier geschlechtlicher Formen bei Nemato-

den, Phylloxera Generationswechsel, Aufeinander-

folge von geschlechtlichen und geschlechtslosen

Formen: Salpen). Diese smmtlichen Formen bil-

den dann den Inhalt der Art, die also ber diesen

steht. Die Trennung der Geschlechter und der Poly-

morphismus ist aber nur eine secundie Bildung

und es besteht eine vollstndige Continuitt zwischen

hermaphroditischen Formen und getrenntgeschlecht-

lichen, so dass, was fr die einen gilt, auch ebenso

fr die anderen gelten muss.

In Hinsicht auf die Abgrenzung und Schtzung der

Kategorien in den verschiedenen zoologischen Werken

sind dieselben allerdings nur Abstractionen, aber

Sache des Systematikers ist es eben, natrliche

Gruppen festzustellen und Subjectivos von ihnen fern-

zuhalten, wie sich ja in der That schon viele Gruppen
als subjeetiv ergeben haben und daher aufgelst

werden mussten. Zum Verstndniss des Stamm-

baumes sind aber diese natrlichen Gruppen hchst

wichtig, da sie durch Erlschen von Zwischenformen

abgegrenzt wurden und so entstanden sind. Nur
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ilas genaue Studium der lebenden Thiere in Bezug
auf ihre Verwandtschaft durch Kntwickeluug, Organi-
sation und Gestaltung ermglicht das Erkennen der

Zwischenform und damit den genealogischen Zu-

sammenhang der einzelnen Gruppen gleichen Grades.

Das Verhltnis aber der coustanten Merkmale zu

der Zahl der wandelbaren Charaktere bestimmt

den systematischen Grad der Thiergruppe. Jede

Kategorie wird durch Combination gewisser Merk-

male und besonders durch deren Werth bestimmt.

Dabei brauchen aber diese Merkmale nicht dem-

selben Individuum durchs ganze Leben eigen zu sein,

sondern nur iu seinem Lebenslaufe angelegt und

erschienen zu sein. Darum ist fr die Systematik
nicht allein die banale Aehulichkeit maassgebend,
sondern der ganze Vorgang und alle Thasen der

Entwiekelung, und muss daher jede Thierforrn in

allen Stadien iu Betracht gezogen werden.

Es kann dabei aber nicht verlangt werden, dass

die aufgestellten Gruppen genau den Zweigen des

Stammbaumes entsprechen, da es sehr gut denkbar

ist, dass systematisch mit vollem Recht in eine Gruppe

gebrachte Formen der Jetztzeit am Stammbaum ver-

schiedenen Aesten entsprechen, dass also z. B. eine

Classe polyphyletiseh entstanden ist (Vgel), daher im

genealogischen , wahren Yerwandtschaftsverhltuiss

mehreren Gassen entspricht.

Aus hnlichen Grnden, nmlich durch Gleichheit

des Entwicklungsgrades der Organisation und usser-

liche Uebereinstimmung zusammengestellt, oxistiren

in der heutigen Systematik eine Menge fr die Fest-

stellung der Verwandtschaft oft wichtige Formen in

knstlichen Ordnungen und andereu Gruppen, welche,

da sie nicht von einander abstammende Formen ent-

halten, aufgelst werden mssen, um die wahre Ver-

wandtschaft erkennen zu lassen.

Die richtige Erkenntniss der Entwickelungsstadien
uud der morphologischen und anatomischen Verhlt-

nisse bestimmen den Typus, so dass das natrliche

System nur eine bestimmte Anzahl von Thiergruppen
fr eine gegebene Zeitperiode enthalten kann und
sich am Stammbaum des Thierreiches gewisse auf-

einander folgende Entwickelungsgrade erkennen lassen

mssen, die den individuellen Entwickeluugsvorgngen
gleichen. Zarrichtigen Schtzung der Kategorie mssen
also auch dieEutwickelungsvorguge im Ei herange-

zogen werden.

Wichtig fr eine natrliche Systematik sind auch
die fossilen Formen, sowohl solche, die sich lebend

nicht mehr vorfinden, besonders wenn sie synthetische,
verbindende Typen darstellen, als auch solche Formen,
die eine Combination jetzt getrennter Gruppen
enthalten, und endlich solche, die mit noch jetzt
lebenden Formen identisch sind. Die fossilen Formen,
welche nicht wie die syntheti sehen Typen die Lcken
des Stammbaumes ausfllen, sondern dadurch, dass

sie eigene Typen reprsentiren, neue Lcken zu
schaffen scheinen, mssen als Endresultate einer

Entwickelungsreihe betrachtet werden, die, als zu

speciellen Verhltnissen angepasst, aussterben mussten.

Die Ilinweglassuug solcher Formen vom Stammbaum,
welche Seiteuzweige bilden, wrde die einstmalige

Stufe des Stammbaumes herstellen, wie ja dessen Ent-

wickelungslinien gerade die einfachsten Typen juder

Stufe berhren, von denen sich dann seitlich die ent-

wickelteren abzweigen. Es mssen sich also Typen
ersten, zweiten, dritten etc. Grades unterscheiden

lassen. So sind die Protozoen ein primrer Typus,
die aus ihnen entwickelten Gastraeaden und Coelen-

teraten ein seeundrer, aus denen sich dann Wrmer,
Echiuodermen, Mollusken und Arthropoden als tertirer

und endlich von hier aus als quarternrer die Veite-

braten entwickelt haben mgen.
Mit dem heute vorliegenden Materialo lassen sich

nur knstliche Systeme und Stammbume construiren

und fr ein natrliches System sind noch ausgedehnte
Vorarbeiten zu machen, sowohl in anatomischer, wie

in morphologischer Richtung. Die Form des wahren

Stammbaumes wird aber eine sehr complicirte sein,

und die bereits coustruirten Stammbume werden

zu Phantasiegebilden, weil sie mit metaphorischen
und hypothetischen systematischen Thiergruppen

aufgebaut wurden, von denen nur einzelne kleine

Reihen als unabweislich blutsverwandt zu erkenneD

sind.

Am Schlsse seiner Betrachtungen hebt der Ver-

fasser jene Verhltnisse scharf hervor, die zur Be-

grenzung der sechs Gruppen vou Kategorien , die

allgemein im Gebrauch sind, zur Verwendung kommen

sollen, wenn die Gruppen durchweg gleichwertig
sein sollen uud alle Willkr in ihrer Bildung ausge-
schlossen ist. Diese Gruppen sind: Typus, Classe,

Ordnung, Familie, Gattung, Art. Die Verhltnisse,

die diese Gruppen bestimmen, sind unwandelbar uud

constant, so dass man gegebenen Falles aus dem
Werthe des Charakters erkennen kann, ob wir eine

Art oder Gattung oder Familie vor uns haben, und

wir erst dann berechtigt sind, Arten mit einem ge-
meinsamen Merkmal als Gattung aufzufassen, wenn
das Merkmal wirklich den eines Gattungsmerkmales

beanspruchen kann; sonst vereinigen sich die Arten

eben nur zu einer Artgruppe.
Diesen ersten Theil seiner Studien" schliesst der

Verfasser mit den Worten :

Die Systematik ist keine veraltete Wissenschaft

uud etwa durch die Descendenzlehre verdrngt,
sondern im Gegentheil durch diese verjngt und

neu belebt worden. Die Feststellung der natrlichen

Verwandtschaftsgruppen ist das Ziel aller Richtungen
der Zoologie."

Wenn der erste Theil der Systematisch zoolo-

gischen Studien" ein Thema behandelt, das fr den

Zoologen jeden Faches (und fr die Biologie im All-

gemeinen) von Interesse und Wichtigkeit erscheinen

muss, so bewegen sich dagegen die beiden folgenden
Theile auf rein entomologischem Gebiete. Im zweiten

Theile zunchst weist der Verfasser durch vergleichende

Betrachtung der Mundtheile der Larven und der voll-

stndigen Insecten, der Thoraxbildung, des Verhlt-

nisses des Thorax zum Hinterleib und des Nerven-
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Systems nach, dass eine genaue Untersuchung der

jetzt lebenden Insecten zu sechszehn Gruppen fhrt,

die durch keine Zwischen formen verbunden sind,

sondern unvermittelt neben einander stehen und deren

Lcken auch nicht durch fossile Formen ausgefllt
werden knnen. Als wahre Zwischenformen knnen
aber nur morphologische Verbindungsglieder ver-

schiedener Entwickelungsrichtungen gelten, nicht aber

anatomische, weil bei letzteren zwar die Verwandt-

schaft mit beiden Richtungen nachweisbar ist, die

Verbindung aber thatschlich unterbrochen erscheint.

Die jetzt lebenden Insecten stammen also nicht von

einander ab, sondern sind gleichwertige Reihen, die

zu nher verwandten Urformen zurckfhren. Die

l'heilung dieser Urformen, der Anfang der verschiede-

nen Entwickelungsrichtungen zu den heutigen Insectcn-

Urdnnngeu, muss weit ber die ltesten fossilen Funde

zurckliegen, da im Devon bereits Sialideu und in der

Kohle hochentwickelte Heuschrecken, in den palaco-

zoischen Schichten also sich schon typische Reprsen-
tanten hochentwickelter Formen finden. Allerdings

entsprechen jene ersten fossilen Insecten den niedersten

Formen unserer jetzigen, doch lassen sie sich in

jetzigen Ordnungen unterbringen und ist mit voller

Sicherheit unter ihnen kein einziger transitorischer

Typus zwischen jetzt lebenden Ordnungen nachge-
wiesen. Jene Formen, die ihrer Organisation nach

am tiefsten stehen, nmlich die Ephemeren (Eintags-

fliegen) und Dermapteren (Ohrwurm), und daher fr
Reste der ltesten Insecten angesehen werden, obschon

sie nicht die ltesten bekannten fossilen Formen ent-

halten, stehen aber doch mit den ltesten Funden,

den Blattiden (Kchenschabe), thatschlich in naher

Verwandtschaft.

Eine allen anderen Insecten gegenberstehende

Ciasse, die von uugetlgelten Formen abstammt und

auch heute noch nur ungeflgelte Formen enthlt,

stellen die Springschwnze (Collembola und Thvta-

nura) dar, whrend alle anderen Insecten von ge-

flgelten Formen abstammen, wenn sie auch heute

ungeflgelt wren. Der Maugel der Flgel ist bei

ihnen seeundr erworben. Die Flgel der Insecten

sind monophyletischen Ursprungs und lsst sich daher

eine vergleichende Morphologie der Flgel aller

Insecten geben. Aus der Entwickelung der hheren
Insecten im Vergleiche zu der der Springschwnze
geht hervor, dass die Insecten von einer Gruppe aus-

gingen, bei welcher eine vorwaltende Ausbildung der

Gliedmaasseu an den drei auf den Kopf folgenden

Ringen (Brust) erfolgte, whrend die Glieder der

Hinterleibssegmente eine Rckbildung erfuhren. Ferner

waren in dieser Gruppe keine zusammengesetzte

Augen, sondern hchstens Punktaugen seitlich am

Kopfe vorhanden. Aus diesen Formen haben sich

einerseits die Myriopoden, andererseits die Vorfahren

der Insecten abgezweigt. Diese Vorfahren der In-

secten waren ungeflgelt und von ihnen lassen sich

sowohl die Thysanuren (oder wie Brauer sie in Folge

ursprnglicher Flgellosigkeit nennt, die Apterygo-

genea), und smmtliche andere Insecten (Pterygogenea

Brauer), bei denen die Flgellosigkeit, wo sie vor-

kommt, seeundr ist, ableiten. Unter den brigen
Insecten stellen einzelne Ordnungen vollkommen ab-

gegrenzte Gruppen dar, ohne directe Uebergnge nach

irgend einer Richtung; So die Hemipteren, Dipteren,

Lepidopteren, Ilymenopteren und Coleopteren, deren

Bestand als Ordnung schon lange anerkannt ist. Diese

abgeschlossenen Ordnungen sind nicht von einander

abzuleiten, sondern stehen vollkommen gleichwertig
neben einander, ihre Vorfahren sind verschwunden

und es ist die Frage, ob sich in den Ordnungen der

vielgestaltigen Orthopteren im weiteren Sinne und

Neuropteren noch Reste werden finden lassen", und

ob die bestehenden Aehnlichkeiten auf wirklicher

Verwandtschaft beruhen. Die wenigen und schlecht

erhaltenen fossilen Reste der Insecten bieten fr die

Genealogie wenig Anhaltspunkte, es lsst sich jedoch
so viel aus deuselben erkennen, dass sich unter den

Orthopteren im alten Sinne viele Formen finden, die

Beziehungen zu hher- und zu tieferstehenden Glieder

fsslern zeigen (zu Myriopoden einerseits und zu den

hheren Insecten andererseits). Wahre Nachkommen
der Urformen der Insecten scheinen nur die Ephemeren
zu sein, was aus ihrem inneren Bau und besonders

aus der Ausbildung der Flgel hervorgeht) da diese

die Ableitung aller brigen Flgeltypen zulsst.

Im Gegensatz zu den obeu erwhnten fnf scharf

abgegrenzten Ordnungen enthalten die alten Ord-

nungen der Neuropteren und Orthopteren so Hetero-

genes und lassen sich ausserdem auch nicht so prcise

charakterisiren, wie jene, so dass ihre Auflsung in

mehrere dann wohl zu umschreibende Ordnungen

gerechtfertigt erscheint. Hierdurch erhlt man, nach-

dem noch aus den oben aufgefhrten Ordnungen das

gewaltsam bei ihnen untergebracht gewesene (z.B. die

Flhe bei den Dipteren) ausgeschieden, eilf neue

Ordnungen, nmlich: Dermaptera (Ohrwurm); I'lecop-

tera (Frhlingsfliegen); Odonata (Libellen); Ephe-
meridae (Eintagsfliegen); eigentl. Orthoptcra (Schaben,

Heuschrecken, Grillen); Corrodentia (Federlinge,

Bcherluse, Termiten); Thysauoptera (Blasenfsse);

Neuroptera (Ameisenlwe, Kameelhalsfliege);Pauorpata

(Scorpionfliegen); Trichoptera (Haarflgler); Siphona-

ptera (Flhe). Die siebenzehnte Ordnung bilden die

Springschwnze, die, wie schon erwhnt, als Aptery-

gogenea den brigen Insecten gegenberstehen.
Schliesslich ist noch hervorzuheben, dass nach des

Verfassers Ansicht der Werth der Ordnungen in den

hheren Thiergruppen ein anderer ist, wie der bei den

Insecten, und scheint bei jenen mehr dem Werthe einer

Familie oder Zunft innerhalb einer Insectenordnung

zu entsprechen. Es ist also, um eine Gleichfrmigkeit
zu erzielen, von besonderer Wichtigkeit, die Kategorien
nach bestimmten Prineipien und nicht willkrlich zu

begrenzen.
Der dritte Aufsatz ist rein dipterologischen Inhalts

und bespricht zunchst einige auch durch eine Tafel

erluterte Flle von Mimicry, von welchen besonders

jene von sog. falscher Mimicry interessant erscheinen,

bei welchen eine wahre Nachahmung durch local
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getrenntes Vorkommen ausgeschlossen erscheint, also

ussere Einflsse, Umgebungsfarbe, Nahrung u. dergl.

hnliche ussere Formen hervorbringen mssen. Zum
Schluss weist der Verfasser die wissenschaftliche volle

Begrndung seines Diptereusystems, gegenber dem

alten, nach, welches nicht nur auf ein rein usserliches

Merkmal, die Fhler- Gliederung und -Lnge be-

grndet war, sondern sogar noch dieses Merkmal

ganz willkrlich und falsch auslegte, whrend

Brauer's System in anatomischen und cntwickelungs-

geschichtlichenThatsachen unabweisbare Sttzen findet.

E. Be.

Kleinere Mittheilungen.

K. Ebermayer: Untersuchungen ber den Sauer-

stoffgehalt der Waldluft. (Forstwissenschaft!,

Centralblatt. Jahrg. VIII, 1886, Heft .">, S. 265.)

Die ziemlich weit verbreitete Meinung, die Wald-

luft sei besonders reich an Sauerstoff, lsst sich wissen-

schaftlich nicht begrnden, da einerseits die von einem

Waldcomplexe durch den Assimilationsprocess der

grnen Bltter producirte Menge Sauerstoff nur gering
ist im Vergleich zum Gesammtvolumen Luft, und dieser

Sauerstoff fr den Athmungsprocess der Bume und die

Oxydationsprocesse des Humus zum grossen Theil wieder

verbraucht wird. Gleichwohl schien es wichtig, die

That saehe noch durch eine experimentelle Prfung
festzustellen, welche der Verfasser im Herbst vorigen
.Jahres ausgefhrt hat. Weil die Analysen an Ort und
Stelle ausgefhrt werden sollten, verzichtete man auf die

rxaeteren und umstndlicheren, gasanalytischen Methoden
und bediente sich der Lindemann'schen Phosphorab-

sorptionsmethode, die mit Vorsicht ausgefhrt, fr die

in erster Reihe vergleichenden Messungen vollstndig
ausreichte.

Die Ergebnisse dieser Analysen, die an sehr ver-

schiedenen Orten Bayerns ausgefhrt worden, sind in

einer Tabelle bersichtlich zusammengestellt. Im Mittel

wurde der Sauerstoffgehalt der Waldluft =20,78 Volum-

procent und der der Waldluft im Freien = 20,82 Volum-

procent gefunden ;
der Unterschied zwischen Maximum

und Minimum betrug bei den Analysen der Waldluft

0,33 und bei den der freien Luft 0,28. Durch diese

Analysen ist somit der Beweis geliefert, dass der Sauer-

stoffgehalt der Waldluft durchschnittlich derselbe ist,

als der der freien Atmosphre ;
die geringen Unter-

schiede der Zahlen knnen auf die Ungenauigkeit der

Methode zurckgefhrt werden, welche aber das Resultat

nicht wesentlich beeinflusst.

Chauvin: Ueber das magnetische Drehungs-
vermgen krystallinischerKrper. (C'omptes

rendus 1886, T. ('II, p. 972.)

Als F araday im Jahre 1845 die Entdeckung gemacht,
dass durchsichtige Krper unter dem Einflsse starker

magnetischer Krfte die Polarisationsebene des durch

sie hindurchgehenden Lichtes drehen, hat er eine grosse
Anzahl von Substanzen auf diese Fhigkeit geprft, und
viele inactiv gefunden, besonders alle doppelbrechenden
Krystalle. Seitdem sind aber einige als activ erkannt

worden. So hat Herr E dm. B.ecque.rel das magne-
tische Drehungsvermgen gefunden im Quarz, in einigen

Beryllen und Turmalinen. 'Bertin hat diese Eigenschaft
im Quarz besttigt und Ldtge hatte gezeigt, dass

dieses Mineral auch in zur Axe geneigten Richtungen
magnetisches Drehuugsvermgen besitze. Im Ganzen

gilt aber die Mehrzahl der doppelbrechenden Krystalle
l inactiv, und Messungen dieser Erscheinung bei den

Krystallen, in welchen man sie gefunden, waren noch

nicht gemacht.
Diese Lcke veranlasste Herrn Chauvin, im physi-

kalischen Institute zu Toulouse einen Krper zu unter-

suchen, dessen grosse Doppelbrechung am wenigsten eine

magnetische Rotation vermuthen liess, nmlich den

islndischen Spth. Er bediente sich der Methode des

Ilalbschatteu-Saccharimeters und beschreibt genauer die

Art, wie der Versuch ausgefhrt worden ist. Der Spth
hatte eine Dicke von 30 mm und wurde nach beiden

Richtungen des magnetisirenden Stromes geinessen, so-

wohl mit 5 wie mit 10 Bunsen. Die einfache Drehung
der Polarisationsebene war mit dem Strome von 5 Bunsen

bei der Neigung 0' = 1 46', bei der Neigung von 5'

= 1" 40", bei Neigung 15' war sie = 1 25', bei 25' =
1" 5' und bei der Neigung von 35' = 0" 25'; die ent-

sprechenden Rotationen mit 10 Bunsen waren 2 U
14';

2" 8'; 1 43'; 1" 3'; 30'. Ueber diese Neigung hinaus

war keine Drehung nachweisbar.

Nach diesem ersten positiven Erfolge beabsichtigt

Verfasser, die Versuche sowohl ber verschiedene Werthe
des magnetischen Feldes, wie auf verschiedene andere

Krystalle auszudehnen.

A. Schranf: Ueber die Ausdehnungscocffi-
cienten des Schwefels. (Annalen der Physik,

N. F., 1886, Bd. XXVII. Heft 2.)

Fizeau's Untersuchungen ber die Ausdehnungs-
coefficienten einer grsseren Anzahl chemischer Ver-

bindungen haben nur das allgemeine Resultat ergeben,

dass die Ausdehnung abhngig vom Krystallsystem, aber

unabhngig von den Werthen der krystallographisehen
und Elasticittsaxen sei. Ebenso ergaben die Unter-

suchungen A r z r u n i
'

s ber die Einwirkung der Tem-

peratur auf die Brechungsexponenten von Baryt, Clc-

stin und Anglesit, dass ein gesetzmssiger Zusammenhang
zwischen den genannten Axenschematen dieser Krper
nicht existire. Das verschiedene thermische Verhalten

von Gliedern einer isomorphen Reihe wird erklrlich

durch die Annahme einer axial orientirten Lagerung der

chemisch differenten Atome in den Molekeln, da ver-

schiedene Elemente auch verschieden mittlere Aus-

dehnungscoefficienten besitzen.

Es werden sich demnach etwa vorhandene Bezie-

hungen der thermischen Coefficienten zu den krystallo-

graphisehen und Elasticittsaxen am besten bei kry-
stallisirten Elementen auffinden lassen, da hier jene
chemische Verschiedenheit eliminirt ist. Auf diese Er-

wgung gesttzt, hat Herr Schrauf zunchst das Ver-

halten des prismatischen Schwefels eingehend studirt.

und stellt als die wichtigsten Ergebnisse seiner Unter-

suchung, deren Einzelheiten er einer ausfhrlichen Publi-

cation vorbehlt, folgende Stze auf:

1. Die Ausdehnungscoefficienten des zweigliedrigen

Schwefels sind mit den Lngen seiner krystallographi-

sehen Axen commensurabel.

2. Dieselbe Ursache, welche dem Krper die mor-

phologische Verschiedenheit nach den Coordinatenaxen

verleiht, ist auch maassgebend fr die Ausdehnung.

(Dieser Satz gilt in erster Linie fr Grundstoffe, weil

nur in diesen jeder Einfluss einer intramolecularen Orien-

tirung chemisch diti'erenter Atome fehlt.)

3. Die krystallisirten, anisotropen Grundstoffe sind

nicht vergleichbar mit einem nach dem Decrescenz-

gesetz auf einander geschichteten Kugelhaufen. Denn

in diesem Falle mssten die thermischen Ausdehnungs-
coefficienten von dem Gesetze der Decrescenz und den
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hierdurch erzeugten krystallographischcn Axeu unab-

hngig und nach allen Richtungen des Raumes gleich

sein. Die ^tatschlichen Verhltnisse werden nur ver-

stndlich, wenn man sich die Molekeln in der Form
axial ungleicher Ellipsoide vorstellt. Wegen der ellip-

tischen Form sind bei der Ausdehnung nach den drei

Richtungen des Raumes nicht gleiche Massen zu be-

wegen ,
daher kann die Ausdehnung ungleiche Werthe

annehmen.
Die von Schrauf fr Schwefel festgestellten Gesetze

werden durch frhere Angaben F i z e a u '

s ber Anti-

mon und Wismuth direct besttigt, indem auch hier

innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler die

Ausdehuungscoefficienten und die krystallographischen
Axen der Grundstoffe sich commensurabel erweisen.

v. H.

Berthelot et Andre: Ueber die stickstoffhaltigen
Substanzen im Regenwasser. (Comptes venJus

1886, T. QU, p. 957.)

Wie wichtig die Zufuhr stickstoffhaltiger Substanzen

durch den Regen fr den Boden, ist bekannt; aber die

genaue und vollstndige Ermittelung dieser Zufuhr

bietet ganz besondere Schwierigkeiten. Meist begngt
man sich damit, den Stickstoff des im Niederschlag-

wasser frei oder gebunden vorkommenden Ammoniaks

und den Stickstoff der Salpetersure zu bestimmen; aber

im Regenwasser sind noch weitere Stickstoff haltende

Substanzen in Form von Staubtheilchen enthalten,

welche zuweilen dem Boden fast eben so viel Stickstoff

zufhren, wie die Ammuuiaksalze.

Die Verfasser haben dies in der Weise nachgewiesen,
dass sie das Regenwasser filtrirten, und nach der gewhn-
lichen Analyse des Wassers auf seinen Stickstoffgehalt,

den mit unlslichem Staube beladenen Filter auf Stick-

stoff untersuchten.

Es wird hierbei darauf aufmerksam gemacht, dass

die Analyse des Regenwassers gleich nach dem Nieder-

fallen ausgefhrt werden muss, weil beim Stehen des

Wassers sich aus den Luftkeimen bald Organismen ent-

wickeln, die das Ammoniak und die salpetrige Sure
umwandeln.

Will man daher genau die Zufuhr des Stickstoffs

durch die Niederschlge bestimmen, so muss man vier

Bestimmungen ausfhren: man hat den Stickstoff zu

messen im freien Ammoniak, im gebundeneu Ammo-
niak, in der salpetrigen Sure und im Staube. Die

letztere Quelle ist besonders wichtig bei kurz dauerndem

Regen und bei Schneefllen.

In der nchstfolgenden Sitzung der Pariser Akade-

mie (C. v. CIL 1001) trat Herr Schlsing diesen letz-

teren Angaben entgegen mit dem Hinweise darauf, dass

nach seinen exaeten Messungen die trockene wie die

feuchte Ackererde der Luft Ammoniak entzieht, und

zwar die feuchte Erde noch mehr wie die trockene, weil

sich in der feuchten das Ammoniak in Nitrate verwan-

delt, und daher die Ammoniakspannung in der feuchten

Erde stets kleiner ist, als in der Luft.

In einer anderen kurzen Mittheilung an die Pariser

Akademie behandeln dieselben Verfasser die Dosirung
des Ammoniaks im Boden, und weisen ganz besonders

die grossen Verluste an Ammoniak nach, welche der

Boden durch das Trocknen sowohl bei 100 als im
Vacuum erfhrt. Man mus daher den Boden, dessen

Ammoniak man bestimmen will, niemals vorher aus-

trocknen, sondern den Wassergehalt in einem besonderen

Verfahren bestimmen.
Die Verfasser machen ferner darauf aufmerksam,

dass der vom Regen durchfeuchtete Boden beim natr-
lichen Austrocknen gleichfalls Ammoniak verliert und
dieser Process geht in der Weise vor sich, dass die

Ammoniaksalze mit den Alkalicarbonaten eine Doppel-

zersetzung eingehen, bei welcher sich kohlensaures

Ammoniak bildet, das sich theilweise zersetzt, wobei
Ammoniak in die Atmosphre entweicht. Wenn Carbo-

nate im Boden fehlen, dann fllt auch die Zersetzung
der Ammoniaksalze und das Entweichen des Ammoniaks
in die Luft aus.

Josef Boehm: Ueber die Ursache des Mark- und
B latt-Turgors. (Botanische Zeitung, Jahrg. XL1V,
1886, Nr. 15.)
Werden getrocknete Markcylinder oder Bltter in

Wasser gelegt, so nehmen sie bekanntlich nicht nur au

Gewicht, sondern auch an Lnge zu, sie schwellen an,
oder turgesciren. Gegen die allgemeine Anschauung,
dass der Turgor bedingt sei durch hydrostatischen
Druck, der durch osmotische Aufnahme von Wasser er-

hht worden, fhrt Herr Bhm Versuche an, aufweiche
hier nicht eingegangen werden kann, weil sie in zu

aphoristischer Weise mitgetheilt sind. Wir beschrnken
uns darauf, die Schlsse anzufhren, zu denen sich Ver-
fasser durch seine Versuche berechtigt glaubt.

Er hlt es fr erwiesen, dass der Markturgor nicht
durch hydrostatischen Druck in den Zellen, sondern
durch Quelluug der Zell wnde (und zwar sonderbarer
Weise vorzglich der Lngswnde) bedingt ist.

Aehnlich wie das Mark verhalten sich auch frische,
oder halbwelke Bltter, wenn sie mit der Unterseite auf

Zucker-oderSalpeterlsungen verschiedener Concentration

gelegt werden. Nach meiner Ueber/.eugung ist, wie ich

dies von anderen Gesichtspunkten aus schon wiederholt
betont habe, der Blattturgor ebenso wenig durch endos-
motische Wirkung des Zellinhaltes, d. i. durch hydro-
statischen Druck in den Zellen, sondern durch Membran-
spaunung verursacht, wie der Markturgor."

Leclerc du Sablon: Anatomische Beobachtungen
ber das Abfallen gewisser Zweige der

Silberpappel. (Bulletin de la Societe Botanique de

France. T. XXXIII, 1886 p. 25.)

Baumzweige ,
welche nicht das gehrige Licht er-

halten, gehen gewhnlich in der Weise zu Grunde, dass
sie allmlig verdorren, zerbrechen und abfallen, unter

Hinterlassung eines abgestorbenen Stumpfes, welcher
erst spt verschwindet. Von gewissen Bumen ist jedoch
lange die Thatsache bekannt, dass sie hutig Zweige ab-

werfen, die durch einen organischen Process abgegliedert
worden sind. Unter Eichen und Pappeln findet man
solche Zweige oft in grosser Menge. Herr Lee lere hat
nun die anatomischen Vernderungen, welche die

Abgliederung bewirken, an der Silberpappel studirt.

Er fand, dass Zweige derselben, die aus Lichtmangel
nicht zur Entwicklung kommen, au ihrer Basis eine An-

schwellung bilden, in deren Aequator eine sechs bisacht
Zellen dicke Gcwebsscbicht verholzt. An der Unterseite
der letzteren

,
d. h. an der dem -Stamme zugekehrten

Seite, entsteht darauf eine Korkschicht, welche auch
die Gefsse durchbricht und sich fast continuirlich durch
den ganzen Querschnitt der Auschwellung erstreckt.

Nachdem so der Sfteaustausch unterbrochen worden,
tritt in dem oberhalb der verholzten Schicht gelegenen
Zellgewebe eine Desorganisation ein ,

indem die Zellen-

wnde aufgelst werden. Es gengt dann ein leichter

Windstoss, um den Zweig abzubrechen.
Man erkennt in diesem Vorgange eine Analogie mit

dem Verhalten der Laubbltter. Auch hier wird das

Abfallen durch Verholzung einer Gewebsschicht und

Korkbildung eingeleitet. Das weitere Verhalten ist jedoch
insofern abweichend, als bei den Laubblttern die Ge-
fsse nicht von den Vernderungen betroffen werden und
auch keine Aurlsung der Zellwnde oberhalb der ver-

holzten Schicht eintritt. Vielmehr entsteht ber der
Korkschicht eine neue, zwei bis drei Zellen mchtige
Gewebelage, in welcher eine Spaltung der Scheidewude
zwischen zwei Zelletagen vor sieh geht. Das Blatt ist

dann mit dem Zweige nur noch durch die unverletzt

gebliebenen Gefsse verbunden, welche leicht zerbrechen.
F. M.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Brauuschweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Das Eisen und die Chlorose der Pflanzen.

Von Prof. Dr. J. v. Sachs.

Originalmittheilung
1
).

Unter den in den Grten und Parkanlagen vor-

kommenden Erkrankungen von Pflanzen gehrt zu

den auffallendsten die sogenannte Chlorose. Die

Bltter ein- oder mehrjhriger Stauden, besonders

aber die von holzigen Struchern und Bumen wer-

den weiss, schneeweiss (nicht gelb, was ganz andere

Ursachen hat), und zwar in der Weise, dass an einem

Zweige, an einem umfangreichen Aste, zuweilen an

der ganzen Pflanze Bltter entstehen, die sogleich

weiss oder grnlichweiss aus der Knospe sich ent-

falten und dann schneeweiss erscheinen. In Fllen

geringerer Erkrankung knnen die neben den Blatt-

nerven liegendeu Gewebetheile auch noch grn sein.

Wenn smmtliche Bltter einer Staude, eines jungen
Strauches oder Baumes diese Erkrankung, die meist

pltzlich auftritt, zeigen, so gehen sie meist zu Grunde
und treiben die betreffenden Zweige im nchsten
Jahre nicht mehr ans. Bei krftigen Standen, Stru-
chern und grsseren Bumen kann jedoch die Krank-

heit Jahr fr Jahr wiederkehren, bis endlich die

Kraft der Reservestoffe erschpft ist und die Pflanze

endlich abstirbt; dasselbe kann an einzelnen Aesten

eines grsseren Baumes geschehen.
Ein franzsischer Chemiker, Gris, war es, der zu-

erst (1843) die Beobachtung machte, dass das Be-

giessen der Wurzeln chlorotischer Pflanzen mit Eisen-

>l Stellenweise etwas gekrzt, d. R.

lsung die weissen Bltter wieder ergrnen lsst und

die Pflanzen vor dem Absterben schtzt. Sein Sohn

Arthur Gris untersuchte die Sache spter genauer
und fand, dass mit dem Ergrnen die Ausbildung
der Chlorophyllkrner in den Blattzellen einhergeht
und dass auch blosses Betupfen der weissen Bltter

mit Eisenlsung, wenn es nur zeitig genug geschieht,

die Chlorophyllbildung in der Nhe der behandelten

Stelle nach wenigen Tagen hervorruft. Dies sind

Erfahrungen ,
die man mit grsster Leichtigkeit an

chlorotischen Blttern wiederholen kann, nur mssen,
zumal im letzten Falle, die Eisenlsungen (etwa

Eisenchlorid, Eisenvitriol) sehr verdnnt sein, etwa

1 pro mille und noch weniger.
Ich zeigte sodann (1860), nachdem bereits der

Frst zu Salm -Horst mar und Pfaundler Aehn-

lichos gefunden , dass man die fragliche Erkrankung,
die Chlorose, ganz nach Belieben hervorrufen kann,
wenn man die betreffenden Pflanzen von frhester

Jugend an in wsserigen Nhrstofflsungen erzieht,

welche zwar alle brigen Elemente der Pflanzen-

nahrung enthalten, aber keine Eisen verbindung. Setzt

man dann die jungen chlorotisch gemachten Pflanzen

mit ihren Wurzeln in ein Gefss mit Wasser, welches

eine usserst geringe Menge eines lslichen Eisen-

salzes enthlt, so sieht man die weissen Bltter nach

zwei bis drei Tagen grn werden ').

1
) Alles bis zum Jahre 1865 darber Bekannte findet

man in meinem Handbuche der Experimentalphysiologie"
S. 142 ff. zusammengestellt. Etwas wesentlich Neues ist

seitdem nicht hinzugekommen.
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Den Pflanzeuculturen ,
sowohl im Kleinen, in

Blumentpfen am Fenster, als auch den Freiland-

culturen im botanischen Garten, verdanke ich eine

ausgedehnte Kenntniss der Chlorose der Freiland-

pflanzen ,
die ich nach zahlreichen frheren Erfah-

rungen, besonders in den 18 Jahren, whrend welcher

ich den botanischen Garten in Wrzburg verwalte,

mir erworben habe. Diese langjhrigen Erfahrungen
machten mich zunchst darauf aufmerksam

,
dass es

bei den Freilandpflanzen keineswegs nur einfacher

Eisenmangel in der Erde sein kann, der die Chlorose

der Bltter bewirkt. Das folgt schon daraus, dass

von mehreren gleichartigen Individuen, die dicht

neben einander stehen, das eine ganz oder theilweise

chlorotisch wird ,
whrend die anderen Individuen

oder die anderen Theile desselben Individuums schne

grne Bltter bilden. Die Erde selbst enthlt sicher-

lich viel mehr Eisen, als die Pflanzen zum Ergrnen
nthig haben. Es mag sein, dass unter Umstnden
das Eisen in einer Form im Boden gebunden ist, die

es den Wurzeln sehr erschwert, dasselbe aufzulsen

und aufzusaugen. Die Gesainmtheit der Erscheinungen
macht mir aber den Eindruck, dass in den Wurzeln

oder im leitenden Holze oder in einem Theile dieser

Organe eine abnorme Vernderung eingetreten ist, die

es den kleinen Eisenmengen des aufsteigenden Saft-

stromes (Transpirationsstromes) unmglich macht, bis

zu den jungen, sich eben entfaltenden Laubblttern

vorzudringen. Dass diese letzteren an und fr sich

nicht krank sind, zeigt ohne Weiteres die Bestrei-

chung mit Eisenlsungen ,
durch welche sie in zwei

bis vier Tagen grn werden und gesund weiter vege-

tiren. Ich habe dieses Bestreichen mit Eisenchlorid

und Eisenvitriol an Struchern von Spiraea opuli-

folia, Quercus dentata u. s. w. durch das Garten-

personal mit bestem Erfolge vielfach ausfhren lassen.

Da nun also das Eisen auf die chlorotischen

Bltter einwirkt, andererseits Eisen mehr als nthig
im Boden enthalten ist, so bleibt kaum eine andere

Annahme brig als die, dass in den Wurzeln oder

dem leitenden Holze etwas nicht in Ordnung ist.

Aber auch diese Annahme muss sofort einge-

schrnkt werden; wir mssen sagen, dass die Wur-

zeln oder das leitende Holz nur fr die gewhnlich
sehr kleinen Eiseusalzmengen nicht passirbar sind,

denn ein grosser Ueberschuss an den Wurzeln dar-

gebotenen Eisens bewirkt sofort und unfehlbar ein

baldiges Ergrnen der Bltter, vorausgesetzt, dass

diese noch jung genug sind und durch die Chlorose

noch nicht zu sehr gelitten haben.

Unter den tiologischen Momenten , die hier in

Betracht kommen knnen, glaube ich wenigstens eines

namhaft machen zu knnen, nmlich: zu rasches

und zu ausgiebiges Wachsthum der Sprosse
und ihrer Bltter". Ich schliesse dies aus fol-

gender Erfahrung. In den Wintern 1883 bis 1884

und 1881 bis 1885 sah ich mich veranlasst, Hunderte

von Struchern und Bumen sehr stark beschneiden

55U lassen. Die bisher auf zahlreiche Sprosse ver-

theilte Vegetationsthatigke.it warf sich nun auf die

wenigen brig gebliebenen Sprosse, die mit enormer

Kraft ihre Bltter entfalteten. Die ersten derselben

erschienen grn ;
aber die spteren ,

zumal die des

sehr krftigen Augnsttriebes, wurden weiss (Quercus-

arten , Spiraeaarten , Robinien, Philadelphia, Paratro-

pia, Lonicera, Rosen, Aesculus u. v. a.). Man kann

obige Erfahrung dahin deuten, dass die Eisenzufuhr

zu den sich rasch entfaltenden Blttern viel zu lang-

sam war, um das Ergrnen zu bewirken, aber nur

weil es sich dabei um die sehr kleinen Eisenmengen

handelte, welche den Blttern normaliter zugefhrt
werden.

Nun Hess ich aber um diese Strucher und Bume
Grben anlegen ;

etwa 20 bis 30 cm tief und breit,

etwa 80 bis 100 cm von dem Stamme entfernt. In

diese kreisrunden Grben wurden je nach Umstnden
1 bis 2

,
auch 3 bis 5 kg Eisenvitriol in groben

Stcken gleichmssig eingestreut und dann aus den

Schluchen der Wasserleitung Wasser in grossen

Massen in die Grben geleitet. Noch vor der Auf-

lsung der Eisenvitriolstcke wurden die Grben
wieder zugeworfen. Bei vielen, zumal niedrigen

Holzpflanzen trat nun das Ergrnen der chlorotischen

Bltter nach 3 bis Tagen ein und nach 8 bis 14

Tagen war keine Spur der Chlorose mehr zu sehen

(Spiraeen, Rosen, Eichen) ;
bei anderen, zumal grossen

Bumen, dauerte es viel lnger; offenbar brauchte

die Eisenlsung Tage, um bis hinauf zu den 3 bis

Gm entfernten Blttern zu gelangen (Robinia, Wi-

steria sinensis); bei noch anderen kam die Operation
zu spt; die chlorotischen Bltter wurden nicht mehr

grn, weil sie erkrankt waren (Acer palmatum);
allein in allen Fllen kamen im nchsten Frhjahre

prchtig dunkelgrne Bltter aus den Knospen; die

Wurzeln und leitenden Holztheile hatten Zeit gehabt,

whrend des Winters die Eisenlsung in die Knospen
einzufhren. Besonders lehrreich trat letztere Er-

scheinung bei einer Robinia pseudacacia ein, bei

der im vorigen Sommer die beschriebene Operation

zu spt vorgenommen wurde, so dass die chloroti-

schen Bltter nur neben den Rippen ergrnten ;
im

heurigen Frhjahre aber sind alle die fraglichen

Aeste mit dunkelgrnen Blttern besetzt, hnlich bei

einem sehr krftigen Strauche von Spiraea opulifolia

und Acer palmatum.
Man knnte sich wundern, dass ich den Pflan-

zen das Eisensalz zu mehreren Kilogrammen verab-

reichte; es geschah dies, weil verdnnte Eisenlsun-

gen ganz unwirksam waren ,
und weil Versuche, die

ich ber die Absorptionskraft unseres Garteubodens

anstellte, ergeben hatten, dass 1000 1 Erde nicht weni-

ger als 5 kg Eisenvitriol (in kuflicher Form) so zu

absorbiren vermochten ,
dass das hindurchilltrirte

Wasser keine Eisenreaction mehr ergab. Ebenso

konnte dieselbe Erde auf 1000 1 selbst 24 kg kuf-

lichen Eisenchlorids absorbiren, und erst nachtrglich

an die Wurzeln abgeben.

Fr Pflanzenzchter geht aus meinen Erfahrungen
die Lehre hervor, dass man grosse Strucher und

Bume von (i bis 8m Hhe, wenn sie chlorotisch
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werden, retten kann, indem man sie iu der oben be-

schriebenen Weise mit Eisensalzen versorgt. Weiter

mchte ich noch ein Experiment erwhnen ,
welches

vorwiegend dem Pflauzeuphysiologeu von wissen-

schaftlichem Interesse sein kann.

Im hiesigen botanischen Garten standen neben

dem ffentlichen Hauptwege zahlreiche Kugelakazien,
von denen einige schon seit Jahren an partieller

Chlorose litten und zu verkmmern anfingen. Beson-

ders waren es an zwei (etwa 20 Jahre alten) Bumen
einzelne armdicke Aeste, doren Zweige gauz weisse

Bltter zum Vorschein brachten. Ich Hess unter-

halb dieser Aeste iu den Hauptstamm Lcher von

1,5 cm durch die Rinde und den Splint bis zur

usseren Grenze des Kernholzes bohren. In jedes

Loch wurde ein weicher, central durchbohrter Flaschen-

kork fest eingesetzt, in den ich den horizontalen

Schenke] eines rechtwinkelig gebogeneu Trichterrohres

einschob, whrend der andere Schenkel aufrecht stand

und den Trichter trug. Dieser wurde mit verdnn-
ter Lsung von Eisenchlorid, im anderen Falle von

Eisenvitriol gefllt und durch Einschieben und Ilin-

uiul Herziehen eines Drahtes dafr gesorgt, dass die

Lsung auch bis in die angebohrte Splintmasse ein-

drang. Aus den mit Stanniol bedeckten Trichtern

oss also die Eisenlsung in den Splint, der sie bei

trockenem Wetter begierig aufsog, so dass die Trich-

ter fter gefllt werden ruussten. Das Resultat war

nun, dass die weissen Bltter, welche genau senkrecht

ber den Trichtern standen, nach einigen Tagen zu

ergrnen anfingen und in 10 bis 14 Tagen vollkommen

dunkelgrn waren; auch hier begann die Chlorophyll-

bilduug neben den grossen Rippen, dann neben den

Seiteurippen und endlich wurde das Mesophyll zwi-

schen den feinen Blattnerven grn.
Das wissenschaftlich interessanteste Ergebniss war

jedoch, dass nur die senkrecht ber den Trichtern

stellenden Bltter ergrnten ,
die anderen dagegen

weiss blieben , wodurch der Gegensatz nur desto

schrfer hervortrat. Es ist dies eine neue , eclatante

Besttigung der alten Erfahrung, dass jeder Ast und

Zweig im Stamme bestimmte Holzzge besitzt, die

ihm den aufsteigenden Saft zufhren, eine Erfahrung,

die ja auch dadurch besttigt wird, dass oft nur ein-

zelne Aeste der Bume weisse Bltter tragen, whrend
alle anderen grn sind. Knstlich , durch Einsgen
des Stammes bald auf dieser bald auf jener Seite,

kann man ja bekanntlich den aufsteigenden Saft

zwingen, auch seitwrts zu strmen; aber bei der

natrlichen Contiuuitt der Fasern findet das eben

nicht statt.

Zur Vermeidung eines etwaigen Missverstndnisses

mchte ich am Schlsse noch bemerken
,

dass von

der im obigen besprocheneu Chlorose die pauachirteu
Pflanzen einstweilen ausgeschlossen sind, besonders

auch die jetzt so beliebten weissbltterigeu Fraxinus,
Acer Negundo u. a., denen man in Parkanlagen so

oft begegnet. Bei ihnen besitzen die Bltter immer
noch einzelne intensiv grne Stellen, die es offenbar

allein ermglichen , dass derartige weissbltterige

Bume Jahre lang fortwachsen knnen : gross und

krftig werden sie bekanntlich nicht und das ist

gauz gut, da sich iu ihrer Anpflanzung nur ein ver-

dorbener Geschmack verrth. Ich hatte bisher nicht

Gelegenheit, mit derartigen Bumen zu experimen-
tiren.

Wrzburg, 7. Juni 18S6.

Hans Jahn: Ueber die Beziehung der che-
mischen Energie zur Stromenergie
galvanischer Elemente. (Annalen der Physik,

N. K. 1886, Bd. XXVIII, S. 21.)

Der elektrische Strom
,
den ein galvanisches Ele-

ment entwickelt, wird durch die chemischen Pro-

cesse in dem Element erzeugt, und der daselbst

entstehenden Stromenergie muss ein bestimmter Ver-

lust an potentieller chemischer Energie entsprechen.
Ueber die Beziehungen dieser beiden Energien zu

einander hatten SirW i 1 1 i am T h o m s o n und v. H e 1 m -

holtz zuerst die Ansicht aufgestellt, dass die zu er-

zeugende Stromeuergie gleich wre dem Verluste an

potentieller chemischer Energie, was fr eine Anzahl

von Elementen auch zutreffend war. Gegen die Allge-

meingltigkeit dieses Satzes sprachen jedoch die Mes-

sungen an einer Anzahl von Elementen, bei denen sich

herausstellte
,
dass die galvanische Energie sowohl

grsser als kleiner sein knne, als der durch die gleich-

zeitig verlaufenden, chemischen Processe bedingte Ver-

lust an potentieller chemischer Energie.
In neuester Zeit hat nun Herr v. Helm holtz

eine umfassende theoretische Untersuchung ber die-

sen Gegenstand ausgefhrt; er bestimmte theoretisch

die Wrme, welche einem nicht polarisirbaren Ele-

mente zugefhrt oder entzogen werden msse, damit

seine Temperatur constant bleibe, whrend eine be-

stimmte Elektricittsmenge hindurch flicsst, und

fand, dass diese WT
rme nur dann gleich Null ist,

dass also nur dann die gesammte chemische Energie
iu Stromeuergie bergeht, wenn die elektromotorische

Kraft mit der Temperatur sich nicht ndert. Nimmt

dagegen die elektromotorische Kraft des Elementes

mit steigender Temperatur zu, so muss dem Ele-

mente Wrme zugefhrt werden, damit seine Tem-

peratur constant bleibe; dann arbeitet das Element

also unter Wrmeabsorption. Fllt dagegen die

elektromotorische Kraft des Elementes mit steigender

Temperatur, so muss dem Elemente, um seine Tem-

peratur constant zu erhalten, Wrme entzogen wer-

den; dann arbeitet es also unter Wrnieemission.

Dieser theoretische Satz ist bereits qualitativ

durch Schler des Herrn v. Helm holtz besttigt

worden; sie beobachteten, dass in Elementen, in

denen die chemische Energie grsser ist als die gal-

vanische, die elektromotorische Kraft mit steigender

Temperatur fllt ,
whrend bei anderen Elementen,

welche unter Wrmeabsorption arbeiten
,
ein Steigen

der elektromotorischen Kraft mit steigender Tempe-
ratur eintritt.

Herr Jahn stellte Bich nun die Aufgabe , den

wichtigen v. Helm holtz'schen Satz auch quantitativ
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zu prfen. Zu diesem Zwecke hat er fr einige

Elemente die chemische Wrme, ihre Stromintensitt,

und die Aenderung der elektromotorischen Kraft mit

der Temperatur bestimmt, und zwar an einem

Dan iel 1' sehen Elemente, an einem Elemente aus

Kupfer in Kupferacetat und Blei in Bleiacetat, an

einem Chlorsilber-Chlorzink- und an einem Bromsilber-

Bromzink-Element. In den beiden ersten Elementen

war die chemische Energie geringer als die Strom-

energie, und zwar um 0,416 und 5,437 Calorien

pro Kupferatom. Die Temperaturcoefficienten beider

Elemente waren positiv, und aus der Grsse dersel-

ben berechnete sich die seeundre Wrme fr das

DanieH'sche Element 0,428 und fr das Blei-

kupferelement 4,844. Die beiden anderen Ele-

mente, von denen das Chlorsilberelement in drei

verschiedenen Concentrationen der Chlorzinklsung
untersucht wurde, ergaben grssero chemische Ener-

gien und negative Temperaturcoefficienten ;
die seeun-

dren Wrmen betrugen fr die drei Chlorsilberelemente

-1-4,66; -f 2,186; +2,239, fr das Bromsilberelement

|- 1,164. Aus den Temperaturcoefficienten berechne-

ten sich als resp. seeundre Wrmen 4-5,148; -f- 2,644;

4-2,54; 4-1,334.
Diese Ergebnisse liefern somit eine vollkom-

mene Besttigung des v. H elmholtz 'sehen

Satzes in quantitativer Beziehung.

A. von Koenen: Ueber das Verhalten von
Dislocationen im nordwestlichen
Deutschland. (Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanstalt

f. 1885; S. 53. m. Tafel I). Ueber die St-
rungen, welche den Gebirgsbau im
nordwestlichen und westlichen Deutsch-
land bedingen. (Nachrichten d. knigl. Ges. d.

Wissensch. in Gttingen 1886, S. 196.)

Der vorliegende Aufsatz ist in seinem ersten

Thcile gleichsam als eine Einleitung zu zwei frheren

Abhandlungen des Verfassers aufzufassen, welche sich

mit dem Alter, der Richtung und der Ausdehnung
von Schichtenstrungen und von Grben" beschftig-

ten, welche neben sonst regelmssig gelagerten Gebirgs-
massen oft die complicirtesten geologischen Verhlt-

nisse bedingen.

Es hatte sich ergeben, dass ein grosser Theil von

Deutschland durchsetzt wird von zwei Systemen von

Strungen, erstens solchen mit durchschnittlich nord-

westlicher Richtung, welche sich von Linz ber

Coburg bis nach Osnabrck hin verfolgen lassen, wo
sie unter dem nordischen Diluvium verschwinden,
und zweitens von Sd-Nord mit einem Striche nach

Osten laufenden Strungen, welche sich vom Boden-

sce durch das Rheinthal bis Mainz -Frankfurt und

weiter ber Gttingen bis mindestens in die Gegend
von Hildesheim nachweisen lassen. Auch sie setzen

vermuthlieh unter dem nordischen Diluvium noch

weiter fort.

Die Entstehung der erstgenannten Strungen
fllt wesentlich in die mittlere Miocnzeit und steht

mit dem Empordringen der Basalte in urschlichem

Zusammenhange. Die Sd -Nordspalten durch-

schneiden jene hufig, sind demnach jnger und
zum Theil postglacial. Den Strungen der ersteren

Richtung verdanken die mesozoischen Gebirgszge
des nordwestlichen und mittleren Deutschlands meist

ihre Entstehung, wie sie auch meist dieselbe Richtung
besitzen. Die Strungen der Sd -Nordrichtung da-

gegen erscheinen weit mehr als blosse Grabenver-

senkungen und lenken vielfach die Flussthler aus

der Nordwestrichtung nach Nord bis Nordnordost ab.

Im Weiteren wird hier zum ersten Male eine ein-

fache und leicht verstndliche Erklrung der Ent-

stehung dieser Strungen gegeben, zu denen sich

hufig noch untergeordnete Querspalten gesellen. Die-

selben sind zurckzufhren auf die durch tangentia-

len Druck erfolgte Faltung der mesozoischen Schich-

ten in sogenannte Mulden und Sttel. Es zerrissen

hierbei die gefalteten Schichten in den Sattel- resp.

Muldenlinien, wodurch laug fortsetzende Sattel- resp.

Muldenspalten entstanden, jene nach oben, diese nach

unten divergirend, d. h. sich verbreiternd, also nicht

gleichmssige Biegungen der Schichten ohne Zer-

reissung, wie dies so allgemein in Lehrbchern etc.

abgebildet wird. Diese Ungleichheit bedingt eine

grosse Verschiedenheit der die Sattel- resp. Mulden-

spalten jeweils begleitenden Erscheinungen, welche

eingehend und klar dargelegt werden, an der Hand
einer Reihe von Beispielen, welche zum Theil durch

die auf der Tafel zur Darstellung gebrachten Profile

erlutert werden.

Im zweiten Theile der Abhandlung giebt der

Herr Verfasser eine Uebersicht ber die grosse Ver-

breitung sowohl der Sd-Nord-, wie der Sdost-Nord-

westspalten. Die ersteren lassen sich jetzt durch

die Sdwestbrche im Jura am Fusse der Westalpen
bis zu der Rhonethalspalte und somit bis zum Mittel-

meere, die letzteren, wie unten nher zu zeigen ist,

wahrscheinlich bis zum Kaspischen Meere verfolgen.

Nur im sdwestlichen Deutschland scheinen Sdwest-
Nordost -Dislocationen vorzuwalten. Fr den geologi-

schen Bau Norddeutschlands und der angrenzenden
Gebiete ergeben sich folgende, besonders auch fr
die physikalische Geographie Deutschlands wichtige

Resultate.

Das Wesergebirge und seine Fortsetzungen, von

Hameln bis Bramsche bei Osnabrck, und das Egge-

gebirge und der Teutoburger Wald mit seinen Fort-

setzungen von Warburg bis Ibbeubhron bilden einen

breiten Sattel, dessen Spalten durch Erosion, beson-

ders zur Glacialzeit, sehr erheblich verbreitert worden

sind, whrend er auf beiden Seiten von tiefen, breiten

Muldeneinsenkungen, nach Sden von den Kreide-

becken von Mnster-Paderborn, begleitet wird. Nach

Sdosten divergiren die beiden Sattelflgel, Weser-

gebirge und Teutoburgerwald, immer mehr, und

gabeln sich deutlicher, indem sich mehrere Mulden

einschieben, unter denen die Hilsmulde besonders

ms Auge fllt. Diese wird von zwei, wohl als Radial-

spalten zu deutenden Bruchliuien begrenzt, welche
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von Hrn bei Detmold, wo der Teutoburger Wald

eine mehr sdlicbe Richtung annimmt, ausstrahlen,

die eine ber Pyrmont nach dem Nordwestende, die

andere ber Falkenhagen - Stadtoldendorf nach dem
Sdostende der Ililsmulde, vermuthlieh zusammen-

hngend mit der Spalte Naensen-Greene-Gandersheim-

Herrhausen am Harz.

Namentlich auf der Ostseite der Ililsmulde durch-

setzen dann Spalten der Sd-Nordrichtung, die Leine-

thalspalte mit ihrer Fortsetzung ber Kreiensen

hinaus und ihre stlichen Nebenspalten die Nord-

westbrche und die nach ihnen angeordneten Berg-

zge und bedingen daher recht unregelmssige
Terrainformen.

Die von Osnabrck lngs des Teutoburger Waldes

auftretende Bruchzone mit ihren Nebenspalten ver-

luft, weiterhin ziemlich genau nach Sdosten nach
den Rndern des Thringer Waldes und weiter am
Sdwestrande des Franken waldes, Bayerischen Waldes

nach Linz zu, au den Alpenrand.
Vom Ende des nrdlichen Sattelflgels bei Hameln

verluft dagegen eine Bruchzone in mehr ostsdst-
licher Richtung nach dem nrdlichen Harzrande und

vermuthlieh weiter unter dem Diluvium fort nach

den Sudeten und lngs dieser bis in die Gegend von

Krakau, und hier schliesst sich die von Sss-Kar-
pinsky erwhnte Bruchlinie bis zum Kaspischen
Meere an. Die gesammte Lnge dieses Bruches

wrde demnach ber 4700 km betragen.
Es umgehen somit diese beiden Hauptste der

Nordwestspalten und ebenso im Wesentlichen die

Nordsdspalten die in Deutschland und Oesterreich

vorhandenen Gebirgskerne von palozoischen und

metamorphischen Schichten und alten krystallini-

schen Gesteinen, nmlich das rheinisch -westflische

Schiefergebirge, den Harz, sowie den Thringer Wald,

Frankenwald, Eichtelgebirge nebst Erzgebirge, Bh-
merwald und Bayerischen Wald und das Lausitzer-

und Riesengebirge, mit grsstenteils nordstlichen,
nach Sden und Osten auch nordwestlichen Streichen.

Diese Gebirgskerne werden von den erwhnten Bruch-

zonen meist nur insofern berhrt, als sie hufig
parallel denselben abbrechen oder absinken. Ganz

gewhnlich sind dann aber die in der Druckrichtung
hinter den Gebirgskeruen liegenden jngeren
Schichten in hherem Grade gefaltet und gestrt.
In hnlicher Weise ist vermuthlieh auch der Unter-

grund der norddeutschen Ebene gebaut, und ist somit

wohl die Gestaltung der Erdoberflche in hnlicher

Weise wie in Mitteldeutschland zum Theil durch

Dislocationen und Einstrze bedingt worden, zumal
wenn diese zum Theil, wie vom Herrn Verfasser

schon frher dargethan wurde, erst in ziemlieh jun-

ger, postglacialer Zeit entstanden sind. Namentlich
mchte der Herr Verfasser die Bildung der heutigen
norddeutschen Flusslufe und Seen mit ihnen in

urschlichen Zusammenhang bringen, weil bei diesen

die Nordwestrichtuug und die Sdnordrichtung eben-

falls vorherrscht und weil die Flusslufe ebenfalls

hufig aus der ursprnglichen Nordwestrichtung in

postglacialer Zeit auf einige Erstreckung in die Siid-

Nordrichtung abgelenkt worden sind.

Fr diese Ansicht sind brigens inzwischen auch

Belege gefunden worden. L. B.

Kleinere Mittheilungen.

Wentworth Erk: lieber einen abnormen Son-
nenfleck. (The Scientific Proceedings of the Royal

Dublin Society. Vol. IV (N. S.), 1885, p. 491.)

Im Juni v. J.
,
als die Sonnenthtigkeit sieh vorzugs-

weise auf die sdliehe Halbkugel beschrnkte und die

nrdliche vollkommen frei von Flecken war, hat Herr
Erk nachstehende ungewhnliche Fleckenerscheinung
beobachtet.

Am 9. Juni sah er einen sehr grossen Sounenfleek

iu 15 sdl. Br. und 35 stl. L., dessen Kern sehr stark

in die Lnge gezogen war, in der Richtung parallel zum

Aequator. Am 10,675 Juni hatte die Strung zugenommen,
der frher einzige lngliche Kern hatte sieh in zwei

vollkommen getrennte getheilt, die vou einem gemein-
schaftlichen Hofe umgeben waren. Bemerkenswerth war
die Alt, in welcher dies stattfand, denu die Theilung au

sich ist bekanntlieh nichts Ungewhnliches. Jeder Theil

des Kernes war ungefhr birafrmig und die dnneren
Enden waren einander zugekehrt. Der Hof hingegen
war um beide Kerne coutinuirlich, aber an ihrer Tren-

nungsstelle stark verengert. Das allgemeine Aussehen

erinnerte an eine oblonge Masse von zhem Material,

die durch ussere, an beiden Enden angreifende Kralle

gestreckt worden ist, bis sie aus einander gerissen, wobei

der Hof eine gleiche Breite vom Rande des Kernes nach

aussen behielt und daher dort verengert erschien, wo
der Kern verschwunden war.

Am nchsten Tage hatte auch der Hof sich an der

verengten Stelle getheilt, und man sah zwei gewhnliche
Flecke

,
die von einander getrennt waren durch einen

Zwischenraum von 7 helioceutrischen Graden oder

etwa 35000 engl. Meilen. Dass krftige Sdstrmungen
vorhanden waren, erkannte man aus der Art, wie

Brcken der Photosphre vou der Sdseite her in die

Kerne beider Flecke, besonders des vorangehenden, ein-

drangen und den ganzen Fleck schnell aufzulsen drohten.

Die Position des ursprnglichen Fleckes war am 9.

bestimmt worden; nach der Zerreissung wurde die Rage
des grsseren Fleckes am 11., am 13. und am 15. Juni

bestimmt. Die tgliche Rotation whrend des ersteu

Intervalles betrug 12,5, whrend des zweiten 12,80 und
whrend des dritten 12,81. Da nun in 15 der Breite

nach Carrington die tgliche Bewegung 13,1 betrgt,
so darf man sehliessen, dass der beobachtete Fleck die

Position des ursprnglichen Fleckes habe, und dass die

Trennung ausschliesslich veranlasst worden sei durch

Bewegung des kleineren
, vorangehenden Fleckes. Der

Lngenunterschied zwischen den beiden Ilecken war

von 7 am 11. Juni auf 12 am 15. gestiegen; und da

der grssere Fleck die ursprngliche Lnge unvern-
dert beibehalten, so muss der kleinere eine Eigen-
bewegung in der Richtung der Lnge besessen haben,

wobei die Bewegung in dein Sinne erfolgte, dass die

Rotationsperiode verkrzt wurde.

Herr E r k erinnert an die Achnliehkeit dieser Er-

scheinung mit den in der Atmosphre vom Jupiter beob-

achteten
,
wo die rothen und weissen F'leeke

,
in nahe-

zu derselben Breite gelegen, verschiedene Rotations-

perioden ergeben und daher eine besondere Eigenbewe-

gung besitzen, als ob verschiedene kugelfrmige Hllen
der Atmosphre in verschiedenen Perioden rotirten".
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A. Oroya: Beobachtungen mit dem selbstregi-
strirenden Aktinometer in Montpellier.
(Comptes renJus. 1886, T. CII, p. 962.)

Der sclbstregistrirende Apparat zur Messung der

Warme der Sonnenstrahlung, nach den Angaben des

Herrn Crova construirt und im Laufe der Zeit nach

Bedrfniss verbessert, ist jetzt fast ein ganzes Jahr in

Function, und gestattete bereits die Aufstellung der

ersten ein Jahr umfassenden Beobachtungsresultate.
Herr Crova fasst dieselben in folgende Stze:

1) DieSchwankungen derWrmeiutensitt der Sonnen-

strahlen sind whrend der Sommertage (bei sehr heiterem

Himmel und ohne sichtbare Wolken) um so ausge-

sprochener, je ruhiger die Luft und je hher ihre Tem-

peratur ist; die beiden Maxima: das eine vor, das an-

dere nach Mittag, sind ziemlich weit von einander ent-

fernt.

2) Whrend der Herbsttage nimmt die Amplitude
der Schwankungen ab und die beiden Maxima nhern
sich dem Mittag.

3) Whrend der Wiutertage bleiben die Schwankungen
bestehen, aber ihre Amplitude wird noch kleiner; die

beiden Maxima streben immer mehr zusammenzufliessen.

4) In den Wintertagen, an denen die Temperatur
am tiefsten und die Menge des Wasserdampfes in der

Luft am geringsten ist, vereinigen sich die beiden

Maxima zu einem einzigen, das am Mittag eintritt;

unter diesen Umstnden und besonders, wenn die Atmo-

sphre durch heftige Winde tchtig aufgerhrt ist

erhlt man Stuudeu-Curven der Wrmeintensitt, welche

in Beziehung zur Mittags-Ordinate fast symmetrisch sind.

Es sei noch bemerkt, dass die Tagesschwaukungen
mit ihren Oscillationcn und Maxima vor und nach Mittag
ein genaues Abbild sind der Jahresschwankungeu mit

ihren eigenthmlicheu Oscillationen und den beiden

Maxima vor und nach dem Sommer-Solstitium. Die

Theorie dieser beiden Arten von Variationen ist fast

dieselbe.

Herr Crova fhrt ein frappantes Beispiel dafr an,

dass bei anscheinend wolkenfreiem Himmel das Aktino-

meter die Existenz von Wolken anzeigt, die auch auf

photographischen Bildern in die Erscheinung treten, aber

dem Auge wegen der hellen Erleuchtung der Atmosphre
unsichtbar sind. Dieser Umstand muss bei der Beur-

theilung aktiuometriseher Beobachtungen bei wolkenlosem

Himmel beachtet werden.

J. J. Thomson und H. F. NewaU: Ueber die Bildung
von Wirbelringen beim Hineinfallen von
Tropfen in Flssigkeiten. (Proceedings oi the

Royal Society, Vol. XXXIX, Nr. 241, p. 417.)

Wenn ein Tropfen Tinte aus nicht zu grosser Hhe
in Wasser fllt, so sinkt er nieder als Ring, in welchem
eine deutliehe Rotation um eine kreisfrmige, durch die

Mittelpunkte seiner Querschnitte gehende Axe stattfindet.

Whrend er dann sich weiter durchs Wasser nach unten

bewegt, entstehen Ungleichheiten ,
es sammelt sich au

bestimmten Stellen des Ringes mehr Tinte an, diese

Theile sinken schneller als der Rest des Ringes, und es

bilden sich neue Ringe in derselben Weise, wie sich der

erste Ring aus dem Tropfen gebildet hatte. Der Ring
ist in mehrere Ringe gespalten, von denen jeder mit

seinem Nachbar durch Fden aus Tinte verbunden ist.

Auch diese seeuudren Ringe entwickeln beim Nieder-

sinken wieder besondere Ringe ganz in derselben Weise

wie sie selbst aus dem ersten entstanden, und so fort.

Aber nicht jede Flssigkeit, die als Tropfen ins

Wasser fllt, erzeugt solche Ringe, denn wenn man eine

Flssigkeit whlt, die sich mit Wasser nicht mischt, z.B.

Chloroform, so bleibt der Tropfen wegen seiner Ober-

flchenspannung kugelig, whrend er zu Boden sinkt.

In der Thal kann man sagen, dass, mit wenigen Aus-

nahmen, Ringe sich in angegebener Weise nur bilden,

wenn eine Flssigkeit in eine andere tropft, mit der sie

sich mischen kann. Da aber Flssigkeiten, die sich mischen,
keine Oberflchenspannung besitzen, so muss die bisherige

Ansieht, dass die Ringbildung durch Oberflchen-

spannung veranlasst werde
, aufgegeben und die wirk-

liche Ursache dieser Erscheinung noch aufgesucht werden.
Dies war die Veranlassung zu der eingehenderen Unter-

suchung des Phnomens durch die Herren Thomson
und Newall.

Die grosse Mannigfaltigkeit der hierbei beobachteten

Erscheinungen lsst sich ohne die zahlreichen Abbildungen,
welche der Abhandlung beigegeben sind, schwer dar-

stellen. Es muss daher wegen der Einzelerscheinungen
auf die Originalmittheilung verwiesen werden. Die Er-

gebnisse ihrer Versuche fhrten die Verfasser zu nach-

stehender Theorie der Ringbildung.
Nehmen wir an, dass ein sphrischer Tropfen in

eine Flssigkeit fllt
;

die Bewegung der den Tropfen
umgebenden Flssigkeit wird anfangs fast dieselbe sein,

als wenn eine gleich grosse, feste Kugel in die Flssig-
keit gefallen wre. Wenn nun eine Kugel sich durch eine

Flssigkeit bewegt, dann ist die Tangentialgesehwindig-
keit der Flssigkeit verschieden von der Tangential-

geschwindigkeit der Kugel, so dass die Flssigkeit ber

dieselbe hinaus fliesst. Ist die Kugel ebenso flssig
wie das Medium, in dem sie sich bewegt, dann wird

keine absolute Unterbrechung der Bewegung stattfinden,

sondern nur ein sehr schneller Wechsel derselben, so dass

eine bestimmte Aenderung in einem ungemein kleineu Ab-

stnde vorhanden ist. Diese Aenderung ist gleichwertig
einer Wirbelhaut, welche die Kugel bedeckt, dieLinieu der

Wirbelbewegung sind horizontale Kreise, und wenn die

Flssigkeit zhe ist, wird die Wirbelnatur der Haut sich

nach innen und aussen verbreiten. Whrend der Tropfen

fllt, macht der Widerstand ihn immer flacher, bis er

scheibenfrmig wird; gleichzeitig wird er aber von

Wirbelbewegung ganz durchdrungen, und da die Scheiben-

gestalt eine fr den Wirbelzustand unbestndige Anord-

nung ist, muss die Scheibe in die stabile Anordnung
zerfallen, in die eines Ringes.

In dieser Theorie spielt die Viscositt der Flssig-
keit eine grosse Rolle, und zwar muss diese Viscositt

eine bestimmte Grsse haben, so dass, wenn der Tropfen

scheibenfrmig geworden ,
die Wirbelbewegung gross

genug ist, um die Scheibe in einen Bing zu zerbrechen
;

bei zu geringer Viscositt ist die Wirbelbewegung nicht

weit genug vorgedrungen ,
die Abplattung geht daher

immer weiter bis zur Bildung einer ganz dnnen Haut

ohne Ringbildung; whrend wenn die Viscositt zu gross

ist, die Wirbelbewegung sich zertreut hat, bevor der

Tropfen scheibenfrmig geworden."

S. Wroblewski: Ueber die Dichte der flssigen
atmosp h arischen Luft uud ihrer Bestand-
teile und ber das Atomvolumen des

Sauerstoffs und Stickstoffs. (Comptes rendus

1886, T. CII, i>. 1010.)

Nachdem es gelungen ,
die permanenten Gase ent-

weder durch sehr starke Abkhlung bei massigen Drucken,
oder durch sehr starke Compression bei massigen, unter-

halb ihrer kritischen" Temperatur liegenden Wrme-
graden in Flssigkeiten zu verwandeln ,

war es von In-

teresse, zu bestimmen, welche Dichte diese Flssigkeiten
besitzen. Herr Wroblewski suchte dies in der Weise

zu erreichen, dass er die Gasmenge maass, welche nach

der Verflssigung ein Reservoir von bekannten Volumen
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fllte; diese Dichte bestimmte er sowohl unter Indien

Drucken bei Temperaturen, welche der kritischen" Tem-

paratur (bei der auch die hchsten Drucke keine Ver-

flssigung mehr hervorbringen knnen) nahe waren, als

auch im Vaeuum bei den niedrigsten Temperaturen,
die man durch Verdunstung von flssigem Sauerstoffoder

Stickstoff erhlt.

Die Messungen ber die Dichte des Sauerstoffs er-

gaben nun Werthe, welche durch die Formel il = 1,212 -f-

0,00428 f 0,0000629 r a ausgedruckt werden; d ist

die Dichte, bezogen auf Wasser von -\- 4C, uud jT ist

die absolute Temperatur. Diese Formel gilt selbstver-

stndlich nur von der kritischen Temperatur des Sauer-

stoffs an, das ist von 11S C, bei welcher die Dichte

des Sauerstoffs 0,0 ist, bis 200", wo die Dichte unter

einem Drucke von 0,02 m auf 1,24 steigt, also viel grsser
wird als die des Wassers. Das Atomvolumen des Sauer-

stoffs oder der Quotient des Atomgewichtes durch die

Dichte ist somit kleiner als 14.

Die Resultate, die beim Stickstoff erhalten wurden,

giebt der Verfasser in einer kleinen Tabelle, aus welcher

hervorgeht, dass die Dichte dieses Gases im kritischen

Zustande = 0,44 ist und im Momente des Erstarrens (bei

der Temperatur 203") = 0,9 wird. Das Atomvolumen
des Stickstoffs ist danach sehr nahe 15,5.

Die atmosphrische Luft, die man auf den ersten

Blick als ein gleichmssigos Gas aulfassen mchte, ver-

hlt sich bei niedrigen Temperaturen und geringen
Drucken wie ein Gemisch, dessen Bestandteile verschie-

denen Gesetzen der Verflssigung unterliegen. Da sich ihre

Zusammensetzung jeden Augenblick ndert, konnte die

Dichte der Luft weder beim Druck von einer Atmosphre
noch im Vacunm bestimmt werden; man musste sich

damit begngen, die Dichte der Luft in der Nhe ihrer

kritischen Temperatur zu bestimmen. Der fr diesen

Fall durch den Versuch gefundene Werth unterscheidet

sich nicht von dem aus den Dichten des Sauerstoffs uud
des Stickstoffs berechneten. Aus der Rechnung findet

man nmlich die Dichte der Luft bei 146,6 C. und
45 Atmosphren Druck = 0,6, und der Versuch hat 0,59,

ergeben.
In einer spteren Einsendung an die Akademie (C. R.

C1I, 1100) erinnert Herr Araagat daran, dass er bereits

im vorigen Jahre durch Compression des Sauerstoffs auf

4000 Atmosphren eine Dichte desselben erhalten, die

grsser als 1,25 bei der Temperatur 17 war. Wrde
man gleich starken Druck und wie Herr Wroblewski
eine Temperatur von 200 anwenden, dann wrde
man eine noch grssere Dichte und ein noch kleineres

Atomvolumen erhalten.

Carl Heim: Ueber das elektrische Leitungs-
vermgen bersttigter Salzlsungen.
(Annalen der Physik, NT . F. 1886, Bd. XXVII, S. 643.)

Whrend in neuester Zeit eine Reihe von Arbeiten

die Leitung der Elektricitt durch Lsungen von Salzen

vorzugsweise in ihren hchsten Verdnnungen unter-

suchte
,
um eine Entscheidung der Frage nach dem

Trger der Elektricitt herbeizufhren, hat Verfasser im
Laburatorium des verstorbenen Herrn v. Beetz um-

gekehrt die hchsten Concentrationen dem Experimente
unterzogen, um durch allmlige Ueberfhrung der stark

concentrirten Lsung in eine bersttigte das Verhalten
des elektrischen Leitungsvermgens beim Durchgnge
der Lsung durch ihren Sttigungspunkt zu prfen. Es

gengten fr diese Aufgabe die Ermittelungen des rela-

tiven Widerstandes bei langsamer Abkhlung der Salz-

lsung. Der Widerstand wurde durch Ifindurchleiten

von Wechselstrmen mittelst Telephon gemessen. Die

Lsung befand sieh in einer U-frmig gekrmmten Rhre,

die Strme wurden durch Platinplatten zugeleitet und

die Rhre beiderseits wasserdicht verschlossen und isolirt;

sie wurde in ein Wasserbad gesetzt, das von einem zwei-

ten Gefsse umgeben war, in welchem hindurchgeleitetes
Wasser die Abkhlung des ganzen Systems erzeugte. Die

Versuche erstreckten sich auf die fnf Salze: Zinksulfat,

Magnesiumsulfat ,
Natriumsulfat , Natriumcarbonat und

Calciumchlorid.

Das Resultat der Versuche war, dass bei keiner der

untersuchten Salzlsungen ,
whrend sie in den ber-

sttigten Zustand bergehen, eine pltzliche Aenderung
des speeifischen Leitungsvermgens eintritt. Die Wider-

standscurven verlaufen durchaus continuirlich
,
und es

ist nicht mglich, aus dem blossen Aussehen der Curven

darauf zu schliessen, ob und von welcher Stelle an die

Lsung bersttigt war. Dieses Ergebniss der Versuche

bringt der Verfasser mit der Vorstellung in Beziehung,
welche Loewel im Jahre 1857 ber die Constitution

der Salzmolecle in den Lsungen entwickelt hat. Nach
derselben soll den Lsungen eine Constitution zukommen,
welche sich von der der verschiedenen Hydrate und des

wasserfreien Salzes unterscheidet, und als moleculare

Constitution des Salzes in Lsung" so lange unverndert

bleibt, wie das Salz sich im flssigen Zustande befindet;

beim Ausscheiden des Salzes nehme es dann die Form
an

,
welche der herrschenden Temperatur entspricht.

Da also die Constitution der in Lsung befindlichen

Molecle stets die gleiche bleibt, ob man es mit ver-

dnnten
,

concentrirteu oder bersttigten Lsungen zu

thuu hat, so ist die continuirliche Aenderung der Leituugs-

fhigkeit mit der Temperatur verstndlich.

Es wre lohnend, die Versuche auf weitere Sub-

stanzen, speciell auch auf organische Verbindungen aus-

zudehnen.

H. Kiliani: Ueber die Constitution der Dextrose.

(Berichte d. d. ehem. Gesellsch. Bd. XIX, S. 767 u. 1128.)

Wie wir unseren Lesern bereits (vgl. Rndsch. I, 134)

berichtet haben, ist es Herrn Kiliani gelungen, die

Constitution der Lvulose zu ermitteln. Die gleiche

Untersuchuugsmethode ist nun jetzt auf die ihrer

Structur nach ebenfalls noch unerforschte Dextrose

ausgedehnt und zwar gleichfalls mit gutem Erfolge.

Lsst man auf Dextrose Blausure einwirken, so ab-

sorbirt diese wie die Lvulose ein Molecl letzterer und

es entsteht zunchst das Dextrosecyanhydrin, welches

an Stelle der ~ C zz - Gruppe des Zuckers den

Atomencomplex
~
C<Tp i^

enthlt. Wird dieses durch

Jodwasserstoff verseift und zugleich reducirt, so bilden

sich neben einander ein sog. Lacton, sowie eine Sure
mit 7 Kohlenstoffatomeu ,

die normale Heptylsure. Da
wir bestimmt wissen, dass diese Sure 7, zu einer ein-

zigen, keine Nebenzweige enthaltenden Kette verbun-

dene Kohlenstoffatome enthlt, so ist damit zugleich er-

wiesen, dass auch die Dextrose eine solche von 6 Atomen
enthalten muss und dass die charakteristische ~C~0-
Gruppe sich am Ende derselben befindet. Mit dieser

Erkeimtniss ist ein sehr wichtiger Schritt zur Er-

forschung der Dextroseformel gethan und mit grosser
Wahrscheinlichkeit drfte diese demnach sein:

CHjOB . CHOH . CHOH . CHOH . CHOH . COH = C6 IIl2 Oc .

L. G.

W. Durham: Chemische Verwandtschaft und

Lsung. (Nature 1886, Vol. XXXIII, p. 615.)

Der Vorstellung, dass dieLsung eines festen Krpers
in einem flssigen eine Art chemischer Verbindung sei

und sich nur graduell von den sogenannten moiecularen

Verbindungen unterscheide, ist schon wiederholt von
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einzelnen Forschern Ausdruck gegeben worden. Am weit-

gehendsten drfte in dieser Richtung die Ansicht des

Herrn Durham sein, welche er anknpfend an frhere

Publicationen ber die Natur der chemischen Verbindun-

gen im obigen Aufsatze entwickelt.

Nach dieser Ansicht wird die Lsung bedingt durch

die Verwandtschaften der Bestandtheile des gelsten

Krpers zu den Bestandteilen des Lsungsmittels. So

soll sich NaCl im Wasser lsen wegen der Verwandt-

schaft des Na des Salzes zum des Wassers, und des

Cl des Salzes zum II des Wassers. Diese Verwandtschaf-

ten reichen nicht aus, um eine Doppelzersetzung herbei-

zufhren, aber sie erzeugen eine unbestimmte Verbindung,
welche die Eigenschaften der Lsung hat. Hierbei haben

also die relativen Verwandtschafts-Iutensitten von Na, 0,

Cl und II auf die Lsung einen Einfluss; wenn man daher

ein anderes Metall whlt, dessen Verwandtschaft zu Cl

und grsser oder kleiner ist, so msste auch die Ls-
lichkeit des Salzes sich ndern. Hat das Metall z. .

eine grssere Verwandtschaft zum Cl und eine geringere
zum 0, dann muss das Salz weniger lslich sein. Nimmt
man nun fr die Grsse der Affinitt als Maassstab die

Bildungswrme, so liefern die thermochemischen Unter-

suchungen von Thomson in der That Sttzpunkte fr
diese Auffassung.

Es sind nmlich fr die
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Botanik. G. Klebs: Beitrge zur Morphologie und Bio-

logie der Keimung. 6". 269.

Kleinere Mittheilungen, G. Mller: lieber di< Hellig-
keit der Kometen Eabry und Barnard. S. 270.
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A. Klossowsky: Die Gewitter im sdlichen Buss-
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die Orientirung der Meteoriten. S. 271. L. Pilleur
und E. Jannettaz: Thermoelektrische Versuche.
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Albort A. Michelson und Edward W. Moiioy:
Einl'luss der Bewegung des Mediums
auf die Gesell windigkeit des Lichtes.

(American Journal of Science, Ser. 3, Vol. XXXI, May
1886, p. 377.)

Ueber den Einfluss der Bewegung eines Mediums
auf die Geschwindigkeit des durch dasselbe hindurch

gehenden Lichtes lag bisher nur ein Experiment des

Herrn Fizeau aus dem Jahre 1859 vor. Er war

zu dem bemerkenswerthen Resultate gelangt, dass

die Zunahme der Geschwindigkeit, welche das Licht

in dem Medium zeigte, nicht der Geschwindigkeit des

Mediums gleich war, sondern nur einem bestimmten

Bruchtheile dieser Geschwindigkeit, der von dem

Brechungsvermgen des Mediums abhing. Dies Re-

sultat hatte bereits Fresnel theoretisch gefunden
und behauptet ,

dass in einem sich bewegenden Me-

dium der Aether stationr bleibt, mit Ausnahme der-

jenigen Theile desselben, welche an den Krper-
theilchen condensirt sind. Zhlt man diese von den

Krpertheilchen condensirten Aetheratniosphren zu

den Krpern, so lautet der Fresnel'sche Satz, dass

der Aether von der Bewegung der Materie, die er

durchdringt, nicht beeinflusst werde.

Der Versuch, den Herr Fizeau zur Prfung
dieses Satzes ausgefhrt, bestand darin, dass er ein

von einem Spalt ausgehendes Lichtbndel in zwei

parallele Strahlen theilte, welche durch zwei parallele
Rhren gingen, dann auf eine Linse fielen und in

deren Focus wieder vereinigt wurden, wo sie auf

einen ebenen Spiegel fielen. Hier kreuzten sich die

Strahlen
, jeder lief jetzt durch die andere Rhre

zurck zum Focus der ersten Linse; aber ein Theil

des Lichtes wurde durch eine planparallele Glasplatte
nach einem Punkte reflectirt, wo es mit einer Linse

untersucht werden konnte. Hier entstanden vertieale

Interferenzfransen, von denen die mittelste helle Franse

gleichen Wegen der beiden Strahlen entsprach. War
das Medium in den beiden Rhren in entgegen-

gesetzter Richtung bewegt und wurde das Lieht von

dieser Bewegung beeinflusst, so musste dies fr die

beiden Lichtbudel in entgegengesetztem Sinne der

Fall sein, das eine musste verzgert, das andere be-

schleunigt werden; es musste dann die mittelste Franse

verschoben erscheinen, und eine einfache Rechnung
musste ergeben, ob die beobachtete Verschiebung mit

der von der Theorie geforderten Beschleunigung ber-

einstimmt oder nicht.

Trotz der Genialitt dieses Versuches hat das Re-

sultat desselben
, resp. die Deutung desselben durch

Herrn Fizeau, sich keine allgemeine Anerkennung
verschaffen knnen. Dies veranlasste die Herren

Michelson und Morley wegen der principiellen

Wichtigkeit der Frage, den Versuch wieder aufzu-

nehmen; da sie jedoch keine stichhaltigen Einwnde

gegen die Versuchsanordnung Fizeau's finden konn-

ten, beschrnkten sie sich darauf, einige Verbesse-

rungen einzufhren.

Das Refractometer war in soweit verndert, als

der Lichtstrahl durch eine Glasplatte in zwei Bndel

zerlegt wurde, ein reflectirtes, das durch einen Spiegel
in die eine Rhre, und dann durch ein total reflec-

tirendes Prisma in die zweite Rhre zum zweiten

Spiegel, au die Hinterseite der Platte und von da in

das Ocnlar gelangte , und in einen gebrochenen ,
der

zunchst zum zweiten Spiegel, dann in die zweite

Rhre, in das Prisma und so fort den umgekehrten

Weg des ersten Strahles zurcklegend gleichfalls ins

Octllar gelangte. Durch besondere Versuche wurde

die Brauchbarkeit dieses Refraktometers nachgewiesen.
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Die Rhren, welche die Flssigkeiten enthielten, waren

aus Messing, in einer Versuchsreihe etwas ber 3 m,

in einer anderen etwas mehr als 6 m lang und mit

planparallelen Glasplatten verschlossen; sie ruhten

auf einem Holzgerst und waren ganz ohne Zu-

sammenhang mit dem Refractometer. Die Strmung
des Wassers wurde in der Weise hergestellt, dass ein

grsseres Reservoir etwa 23 m ber dem Apparate

aufgestellt und durch eine dreizllige Rhre mit ihm

verbunden war. Diese Rhre theilte sich in zwei

Theile und jeder Ast wieder in zwei, und jedes Paar

Rohrste war mit einer von den Rhren verbunden.

Die Richtung des Wasserstromes konnte beliebig ver-

ndert werden und die Strmung selbst dauerte etwa

drei Minuten, whrend welcher eine Reihe von Beob-

achtungen mit abwechselnden Strmungsrichtungen

gemacht werden konnte.

Die Rhren waren mit destillirtem Wasser gefllt,

das benutzte Licht von einer elektrischen Lampe, und

die einzelnen Theile des Apparates so eingestellt, dass

im Ocular die Fransen erschienen und die mittelste

helle Franse auf den Faden des Mikrometers fiel.

Nachdem man sich von der Zuverlssigkeit der An-

ordnung berzeugt, wurde das Zeichen zum Oeffnen

des Wasserstromes gegeben, und whrend die Rich-

tungen desselben fters gendert wurden, wurden die

Verschiebungen der Mittelfranse am Mikrometer ge-

messen. Die Geschwindigkeit der Wasserstrmung
wurde einmal durch die Zeit gemessen, welche das

bekannte Wasserquantum zum Abfliessen durch die

Rhren von bekanntem Querschnitt brauchte ,
und

neben dieser mittleren Geschwindigkeit wurde noch

die maximale in der Axe der Rhren durch besondere

Vorrichtungen gemessen.
Drei Versuchsreihen mit den beiden Rhrenlngen

und verschiedenen Geschwindigkeiten der Wasser-

strmung (von 8,72 m, 7,56 m und 5,67 m in der Se-

eunde) ergaben, unter der Annahme, dass die mittlere

Wellenlnge des Lichtes = 0,00057 cm, die Geschwin-

digkeit des Lichtes im Vacuum = 30 000 000000 cm
und der Brechungsexponent n- im Wasser = 1,78

ist, im Durchschnitt fr die Verschiebung der Mittel-

franse den Werth 0,1840, woraus sich die Beschleuni-

gung der Lichtgeschwindigkeit im Wasser zu 0,434

mit einem mglichen Fehler von 4; 0,02 ergiebt; der

aus der Brechung berechnete Werth (n- 1)/m
2 ist

= 0,437.

Ein Versuch wurde auch mit Luft gemacht, die

sich mit einer Geschwindigkeit von 25 m pro Secuude

bewegte; die Verschiebung betrug etwa 1
/iqq einer

Franse, also eine Grsse, die kleiner ist als der wahr-

scheinliche Beobachtungsfehler; der ans (n
2

I)/w
3

berechnete Werth ist 0,0036.

Es stellte sich heraus, dass diese Resultate die-

selben waren bei einer langen und einer kurzen Rhre
und fr grosse wie fr massige Geschwindigkeiten.
Das Resultat war ferner nicht beeinflusst, wenn man
das Azimuth der Fransen auf 00, 180 oder 270"

nderte. Verff. halten es fr usserst unwahrscheiu

lieh, dass dies htte der Fall sein knnen, wenn

irgend ein constanter Fehler vorhanden wre
,

der

von Verdrehungen, Biegungen im Apparate u. dergl.

herrhrte.

Das Resultat der Untersuchung ist somit, dass

das von Fizeau gefundene Ergebniss richtig ist,

und dass der Lichtther vollkommen unbe-
rhrt bleibt von der Bewegung der Ma-
terie, durch welche er dringt.

H. Fol und E Sarasin: Ueber das Eindrin-

gen des Lichtes in die Tiefe des Mee-
res zu verschiedenen Stunden des Ta-

ges. (Comptes rendus 1886, T. CM, p. 1014.)

Ueber die Tiefe
,
bis zu welcher Lichtstrahlen ins

Wasser dringen (eine fr die Kenntniss der biologi-

schen Bedingungen der Meeresthiere wichtige Frage),

erhlt man Auskunft, wenn man lichtempfindliche

Bromsilber- Gelatineplatten in verschiedenen Tiefen

gleich lange expouirt und dann nach dein Hervor-

rufen die Wirkungen mit einander vergleicht. Die

Platten liegen in verschlossenen Ksten
,
welche sich

von selbst ffnen
,
sowie das Senkblei den Boden be-

rhrt und sein Gewicht nicht mehr wirkt; hingegen
schliessen sie sich wieder von selbst, wenn man das

Tau
,
an welchem der Apparat mit dem Senkblei be-

festigt ist, in die Hhe zieht. Kennt man die Tiefe

des Ortes, an welchem die Beobachtung gemacht
werden soll, so ist es leicht, die Exposition in beliebiger
Tiefe auszufhren.

Nachdem die Verfasser im vergangenen Jahre Beob-

achtungen ber die Tiefe ausgefhrt, bis zu welcher

das intensivere Licht ins Meerwasser eindringt, stellten

sie sich bei den Versuchen im April d. J. die Aufgabe,
das Verhalten der Lichtstrahlen zu verschiedenen

Tageszeiten zu untersuchen. Hierzu bedurften sie

ganzer Reihen von Platten
,

die gleichzeitig in ver-

schiedenen Tiefen exponirt, mit einander genau ver-

gleichbar waren. Sie benutzten 12 kleine, in gleicher

Weise construirte Apparate, die lngs des Taues in

regelmssigen Abstnden von einander befestigt waren.

Die sehr empfindlichen Platten waren durch Firniss

gegen die Einwirkung des Seewassers geschtzt und

wurden stets 10 Minuten lang exponirt. Der Ort,

an dem die Versuche gemacht wurden ,
hatte eine

Tiefe von etwa 550 m, damit die Reinheit des Wassers

und die Lichtgrenze nicht durch die Nhe des Bodens

beeinflusst wrden; er lag etwa 1300 oder 1500m
nach aussen vom Cap des Boronberges, welcher den

Hafen von Villefranche vom Golf von Nizza trennt.

Die nachstehenden drei Beobachtungsreihen haben

gelungene Resultate ergeben:
Serie A. Am 7. April 1886 zwischen 1 h 15 m und

1 h 25 in, als die Sonne ungefhr 60 hoch stand, war der

Himmel sehr klar, die Sonne glnzend, und ein massi-

ger Ostwind hob kleine Wellen. Die Platte 1) in

430m Tiefe zeigte keine Spur von Lichteindruck;
Platte 2) in 300 bis 393 m Tiefe zeigte eine unge-
mein schwache, aber deutliche Spur; Platte 3) in

350 m hatte einen noch schwachen Eindruck; Plalte 4)

in 310m zeigte einen starken Eindruck; Platte 5)
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in 270 in zeigte eine sehr starke Lichtwiikung und

Platte 6) in 230m war vollstndig geschwrzt, ebenso

alle folgenden. Die Lichtgrenze lug also im April

am Mitlage bei schnem Wetter sehr genau bei 400m.

Ganz derselbe Werth war bei der vorjhrigen Unter-

suchung ermittelt worden.

Serie B wurde zwischen 8 h 20 m und 8 h 30 m

Morgens am 5. April ausgefhrt. Der Himmel war

verschleiert durch eine gleichmssige Schicht weisser,

so dichter Wolken ,
dass die Sonne keinen Schatten

wart, massiger Ostwind: Die Platte 1) aus 450m
und Platte 2) aus 415 m Tiefe hatten keine Spur von

Lichteindruck; Platte 3) aus 350 m Tiefe zeigte

.inen sehr leichten Eindruck, der etwas weniger

stark war als der von Platte 2) (390m) der Serie A;

die Platte 4) aus 315 m hatte ziemlich dieselbe Strke

wie die Platte 3) der Serie A; Platte 5) war durch

einen Zufall missglckt; die Platte 6) und alle fol-

genden waren vollstndig geschwrzt.
Serie C der Beobachtungen wurde zwischen 6 h

5 m und <> h 15m am 8. April angestellt; die unter-

gehende Sonne war durch eine schwarze Wolkenbank

bedeckt, whrend der brige Himmel ziemlich rein,

nur mit wenigen kleinen schwach weiss erleuch-

teten Wolken bedeckt war. Die Helligkeit war im

Ganzen etwa so, wie wenn die Sonne eben unterge-

gangen ist
;
die Oberflche des Meeres war von einem

leichten Westwinde schwach erregt. Die Platten 1)

aus 400 m, 2) aus 340 m und 3) aus 300 m Tiefe

hatten keine Spur von Eindruck; die Platte 4) aus

260 in hatte fast dieselbe Strke wie Platte 3) der

Serie A; die Platte 5) aus 220 m war hnlich der

Platte 4) der Serie A; die Platte 6) aus 180 m ver-

hielt sich wie Platte 5) der Serie A
;

Platte 7) und

die folgenden waren ganz geschwrzt. Die Licht-

grenze dieser letzten Reihe kann danach mit grosser

Wahrscheinlichkeit auf 290 bis 295 m von der Ober-

flche fixirt werden.

Aus diesen Versuchen folgt, dass die Schichten,

welche in 300 m Tiefe liegen, tglich erleuchtet wer-

den, und zwar nicht bloss eine kurze Zeit, sondern so

lange berhaupt die Sonne ber dem Horizonte steht;

bis 350 m dringt das Licht tglich wenigstens 8 Stun-

den ein.

Nach den Tabellen, welche Herr Holetscbek fr

die Breite von Wien entworfen und besonders nach

den photochemischen Untersuchungen der Herren

Bimsen und Roscoe wre die aktinische Intensitt

des Lichtes des blauen Himmels am 21. April =33 um
8h 30m Morgens, 38,07 am Mittage und 14,18 um
6 h Abends; die Intensitt des Himmels und der

Sonne zusammen wre im Mittel im April = 75 um
8h 30m Morgens, 133 am Mittage und 15 um 6h
Abends. Mit diesen Zahlen verglichen ist die Tiefe,

welche in den vorstehenden Beobachtungen die akti-

nischen Strahlen im Meere nach Sonnenuntergang

erreichten, sehr merkwrdig. Die Verfasser wollen

die Beobachtungen noch fortsetzen, bevor sie eine

Formel fr die Absorption des Lichtes durch das

Wasser berechnen.

Edward L. Nichols: Ueher das chemische
Verhalten von Eisen im magnetischen
Felde. (Americnn Journal of Science Sit. .1, Vi. I. XXXI,

1886, p. 272.)

Wird fein vertheiltes Eisen in ein magnetisches
Feld von betrchtlicher Intensitt gebracht und der

Wirkung einer Sure ausgesetzt, so unterscheiden

sich die hierbei auftretenden chemischen Reactiouen

wesentlich von den unter gewhnlichen Umstnden
beobachteten. Verfasser hat dies durch Versuche

erwiesen, in welchen er ein Becherglas zwischen die

Pole eines Elektromagneten brachte, dasselbe mit

einer bekannten Menge einer Sure fllte und ein

abgewogenes Quantuni von Eisenpulver hineinscht-

tete. Ein in Fnftelgrade getheiltes Thermometer

gestattete genau die Temperaturerhhung in Folge

der eintretenden chemischen Reaction, ohne und mit

der Einwirkung magnetischer Krfte, zu bestimmen

und so den Einflnss der letzteren auf die Schnelligkeit

und die Art der Reaction zu ermitteln. Die Ver-

suche wurden mannigfach variirt, und zwar je nach

der anfnglichen Temperatur, nach der Art und

Strke der Sure und nach den relativen Gewichts-

verhltnissen der reagirenden Substanzen.

In erster Reihe wurde Knigswasser, und zwar

eine Mischung von 4 Vol. Salzsure, 3 Vol. Salpeter-

sure und 2 Vol. Wasser benutzt. Die Magnete mit

dem ihnen aufgesetzten Becherglase befanden sich

innerhalb von Glasglocken, aus denen die sich bei

der Reaction entwickelnden Dmpfe entfernt werden

konnten
;
das in die Sure tauchende Thermometer

wurde whrend der Reaction alle 30 Secunden abge-

lesen. Unter gewhnlichen Verhltnissen beobachtet

man bei der Einwirkung dieser Sure bei Tempera-
turen unter 40 C. Wasserstoffentwickelung und die

Bildung einer grnlichen Lsung von Ferrochlorid
;

bei Temperaturen ber 40 hingegen entwickeln sich

rothe salpetrige Dmpfe und die Lsung wird gelb, ent-

hlt Ferrichlorid. Die Temperatur der Lsung steigt

whrend der Wasserstoffentwickelung schnell auf 40

und bleibt dann constant
;
ist die Reaction energischer,

so beobachtet man eine zweite Temperaturerhhung,
welche um so frher auftritt, je hher die Anfangs-

temperatur gewesen. Wenn aber die Reaction im

magnetischen Felde vor sich geht, dann beobachtet

man unter Bedingungen, welche sonst Wasserstoft'-

eutwickelung nnd massige Temperaturerhhung geben

wrden, eine sofortige und heftige Entwickeluug

rother Dmpfe und eine entsprechend grssere Tem-

peratursteigerung.
Diese oft mit gleichem Erfolge wiederholten Ver-

suche zeigten somit, dass im magnetischen Felde die

Schnelligkeit der Reaction gross er ist als

ausserhalb desselben und die durch die Reaction ent-

wickelte Wrmemenge gleichfalls bedeutender

wird.

Die Wirkung der Salpetersure auf das Eisen im

magnetischen Felde zeigte sich am schnsten bei

Anwendung einer Sure von 70 cem Salpetersure und

30 cem Wasser, die auf 2 g Eisenpulver wirkten. Auch
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liier bestand die Wirkung des Maguets darin, die

Schnelligkeit der Reactiou zu erhhen (die durch-

schnittliche Zeit der vollstndigen Lsnng wurde von

8 auf weniger als 1 Minute vermindert) und die ent-

wickelte Wrmemenge zu steigern. Eine ganz be-

sonders interessante Erscheinung boten die Flle,

in denen die Salpetersure eine solche Concentratiou

hatte, dass das Eisenpulver in derselben passiv wurde

und eine Reaction nicht eintrat. Wurde der Becher

mit dem passiven Eisen auf die Magnetpole gesetzt

und das Thermometer hineingesenkt, so trat bei der

Berhrung des Eisens mit dem Thermometer eine

sehr lebhafte, explosionsartige Reaction ein, und rothe

Dmpfe entwickelten sich. Wurde die Lsung dann

aus dem magnetischen Felde entfernt, so wurde das

nicht aufgelste Eisen wieder passiv und die Reaction

hrte auf. Ausserhalb des magnetischen Feldes konnte

durch Umrhren die Passivitt des Eisens nicht auf-

gehoben werden
;
man ist also im Stande, beliebig das

Eisen passiv zu machen nnd ihm die Passivitt zu

nehmen. Wurde die Lsung erwrmt, so begann die

Reaction spontan im magnetischen Felde wie ausser-

halb desselben. Diese Wirkung des Magnetismus
auf die Passivitt des Eisens will der Verfasser in

einer besonderen Versuchsreihe weiter verfolgen.

Chlorwasserstoffsure in der Concentratiou von

70 cem Sure und 30 cem Wasser wirkte auf 2 g Eiseu-

pulver bedeutend schwcher, als die beiden bereits

besprochenen Suren
;

die Schnelligkeit der Reaction

dieser Sure war im magnetischen Felde ungefhr
dieselbe, wie unter gewhnlichen Verhltnissen

;
die

Temperaturerhhung whrend der Reaction war

jedoch im magnetischen Felde ein wenig grsser, als

wenn der Magnet nicht wirksam war. In weiteren

Versuchen wurde die Reaction der Chlorwasserstoff-

sure bei Anwesenheit eines Ueberschusses vou

Kaliumohiorat wiederholt (es wurden benutzt: 25 cem

HCl + 25 cem 11,0 4- 1,5 g KC10
;J
und 1 g Fe). Die

Reaction war eine schnelle uud vollstndige ;
wurde

sie aber im magnetischen Felde vorgenommen, so

war die Geschwindigkeit der Reaction eine geringere
und die entwickelte Wrme war bedeutend ver-

mindert.

Bei der Einwirkung von Schwefelsure auf Eisen,

die eine gleichmssige uud vollstndige ist, hatte der

Magnet die. Wirkung, die Schnelligkeit der Reaction

etwas zu erhhen, hingegen die Menge der erzeugten
Wrme zu vermindern.

Auf die Einwirkung von Salpetersure auf Kupfer
hatte der Magnet gar keinen Einfluss; und eine

flchtige Prfung anderer Metalle schien zu zeigen,

dass die beschriebenen Wirkungen des Magnets auf

die Reactionen beschrnkt sind, bei denen das Eisen

betheiligt ist.

Die vorstehenden Versuchsergelmisse sind nur

a!s vorlufige publicirt; sie werden mit krftigeren

Apparaten fortgesetzt.

Johannes Walter: Die gesteinsbildeuden
Kalkalgen des Golfes von Neapel und
die Entstehung st ruetur loser Kalke.
(Zeitsdir. d. deutsch, geol. Gcsellsch Bd.. XXXVJI, 185,
Heft 2, S. 229.)

Die Arbeit ist das Ergebniss von Studien, welche

der Verfasser im Winter 1883/84 auf der zoologi-

schen Statiou zu Neapel ausfhrte. Am Rande des

Golfes findet sich ein kilometerbreiter Grtel eines

Sandes, welcher dem am Ufer anstehenden vulkani-

schen Tuffe seine Entstehung verdankt. Weiter vom
Ufer entfernt wurde ein grosses Schlammgebiet beob-

achtet, innerhalb des letzteren kommen Kalksedi-

mente mit bedeutenden Mengen von lebenden Algen

(Melobesicn) vor. Die von Walther untersuchten

Kalkalgen sind von drei verhltnissmssig hochlie-

gendeu Stellen des Meeresgrundes entnommen. Der

Verfasser hlt es fr wahrscheinlich, dass diese Algeu-

lager auf vulkanischen Klippen ruhen und dass sie

eine bedeutende Mchtigkeit besitzen.

Es treten gesteinsbildend auf die beiden Arten

Lithothamnium ramulosum und L. racemus. Zwischen

den rosarotheu, faustgrossen Knollen hat sich ausser-

dem ein mannigfaltiges Thierleben angesiedelt; Toly-

penstcke, Pectenarteu , Area, Lima, Nucula, Trochus

und Turritella sind in grosser Zahl von Exemplaren
vertreten. In den beobachteten Algenlagern ver-

lieren die abgestorbenen Algen ihre ursprnglich
sehr deutliche Structur, zeigen schliesslich ein unor-

ganisches Gefge, hnlich einem caverusen Sss-

wasserkalk. Durch eine Reihe von Analysen ist fest-

gestellt ,
dass lebende Lithothamnien 82 bis 86 Proc.

kohlensauren Kalk enthalten
,
whrend sich im ter-

tiren Lithothamnienkalk von Syrakus 98 Proc. koh-

lensaurer Kalk vorfindet. Diese Thatsacheu erklrt

W a 1 1 h e r folgendermaassen : Die Cellulose
, welche

in den lebenden Algen vorhanden ist, zersetzt sich

nach dem Absterben, es bildet sich Kohlensure; das

Meerwasser (bei einem zum Festlaude erhobenen

Algenlager das Regeuwasser) dringt in das Algeu-

lager ein, findet dort nicht unbedeutende Mengen von

Kohlensure, das nunmehr kohlensurehaltige
Wasser wirkt lsend auf den kohlensauren Kalk.

Durch diese Zersetzung muss natrlich die organische

Structur des Algenkalkes allmlig verschwinden, bis

zuletzt ein dichter structurloser Kalk entstanden ist.

Je mchtiger das Algeulager ist, um so mehr kann das

kohlensurehaltige Wasser zur Wirkung gelangeu,

um so sicherer also werden die Algen ihre Structur

verlieren mssen. Einzeln liegende Lithothamnien

dagegen knnen sehr wohl ihre feine Structur unver-

ndert bewahren.

Die Thatsache, dass in vielen Kalkablagerungen
die Versteinerungen alle Structur verlieren, whrend
in anderen die feinsten Einzelnheiteu des Krperbaues
erhalten bleiben, erklrt Walther durch folgenden

allgemein gltigen Satz: Das in Kalkgesteine ein-

dringende Wasser bringt nicht immer die zu einer

Metamorphose nthige Kohlensure mit, sondern findet

dieselbe im Gesteine vor; und diejenigen Kalkabla-
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gerungen, welche phytogen sind, werden uothwen

digor Weise umkrystallisirt , whrend nichtphytogene

Kolke meist verkittet und verfestigt, aber nicht

struclurlos worden."

Darauf legt der Verfasser dar, wie man mit Hlfe

d>'s i'lieti angefhrten Satzes die Entstehung der

structurlosen, dichten Kalkschichten im Dachsteinkalk

des Todten Gebirges und des Dachsteins erklren

kann. Es finden sieh im Dachsteinkalk korallogene, |

detritogene und psamuigeue Kalke, mit diesen in

Wechsellagerung sind dichte structurlose Danke;

letztere haben nach Walther's Ansicht die Structur

verloren durch endogene Kohlensure, sie sind anzu-

sehen als die stark vernderten Reste von Pflanzen-,

vielleicht von Kalkalgenlagern. W. Levin.

G. Ivlebs: Reitrge zur Morpho logi e un d

Diologie der Keimung. (Untersuchungen aus

dem bot. Institut Tbingen. Bd.
I,

S. 536.)

Der Keimungsvorgang ist schon frh der Gegen-
stand eifriger Forschung gewesen, und es liegt eine

reiche Literatur darber vor. Whrend mau aber

sonst hauptschlich die rein morphologische Seite

des Vorganges behandelte, hat sich in neuerer Zeit,

namentlich in Folge der bahnbrechenden Arbeiten von

Herrn v. Sachs, das Hauptinteresse den physiologi-

schen Erscheinungen der Keimung zugewendet. We-

niger ist die biologische Seite der Frage beachtet

worden. Einige Momente sind von Herrn Habeilaudt

hervorgehoben worden, und viel Anregung bat Char-
les Darwin durch sein Duch Das Bewegungsver-

lngen der Pflanzen" gegeben. Doch existirt noch

keine umfassende Bearbeitung, welche unter Benutzung
der Ergebnisse der morphologischen und physiologi-

schen Forschungen, ein Gesammtbild gbe von dem

Keimungsleben der verschiedenen Pflanzen, wie es

sieh im Kampfe mit den usseren Bedingungen ge-

staltet. Die Grundlinien fr eine solche Darstellung

hat Herr Klebs in der vorliegenden Abhandlung

gezeichnet.

Dieselbe zerfllt in zwei Theile, in deren erstem

eine Uebersicht ber die Haupttypen der Keimung

gegeben wird, whrend in dem zweiten, aus dem wir

hier Einzelnes hervorheben wollen, einige wichtige Mo-

mente der Keimungsbiologie dargelegt werden.

Es siud dies hauptschlich das Eindringen und

die Befestigung des Samens im Boden, die Wasser-

versorgung des Keimlings, das Aufbrechen der Samen-

schale, die Befestigung des Keimlings im Boden, die

Aufsaugung der im Sameneiweiss aufgespeicherten
Nhrstoffe durch den Keimling, das Herausziehen der

Keimbltter aus der Samenschale und das Hervor-

brechen aus der Erde.

Fr die Entwicklung der Samen ist es in den

meisten Fllen nothwendig, dass dieselben sobald wie

mglich in den Erdboden kommen, um weiteren schd-

lichen Einflssen zu entgehen und die nthige Feuchtig-
keit zu finden. Dieses Eindringen in den Boden ge-

schieht vielfach ohne Mitwirkung der Samen selbst,

indem viele kleinere Samen leicht von einer dnnen

Erdschicht bedeckt werden. Die Frchte von Ero-

dium-Arteu und zahlreichen Grsern besitzen hygro-

skopische Grannen, durch deren bei abwechselnder

Trockenheit und Feuchtigkeit eintretende Drehungen
und Streckungen die Samen sich allinlig in die

Erde einbohren. Andere Samen oder Frchto sind

mit Ilaaren oder Widerhaken versehen, mit denen

sie sich in der Erde festklammern. Diese Haare sind

fters so eingerichtet, dass sie, in trockenem Zustande

anliegend, sich bei Befeuchtung aufrichten (Cucurbi-

taceen, Erigeron). Zuweilen ffnen sie sich an der Spitze

unter Zurckklappung des Endstckes und entlassen

einen schraubig gedrehten Schleimfaden (Senecio).

Von hier finden sich Uebergnge zu derjenigen Form

der Schleimabsondernng, wo die zusammenhngenden
Zellen der Epidermis die Schleimfden liefern. Solche

fr gewhnlich glatte Samen scheinen sich daher

bei Befeuchtung mit Haaren zu bedecken.

Die Verschleimung gewisser Epidermistheile spielt

nicht nur fr die Befestigung in der Erde, sondern

auch fr die Wasserversorgung des Keimlings eine

Rolle. Noch klarer tritt dies in einer Reihe von

Beispielen hervor, wo wasseraufsaugende Substanzen

in grsserer Menge in besonderen Gewebsschichten

ausgebildet sind und bei eintretender Befeuchtung

eine Verschleimung der Samenschale bewirken. Der-

artige Einrichtungen sind besonders fr solche Pflanzen

von Wichtigkeit, welche auf trockenen Standorten

leben, und wir treffen daher schleimbildende Samen

bei vielen Cruciferen, sowie bei Labiaten au. Dass

es richtig ist, diese Erscheinung als Anpassung auf-

zufassen, lehrt die Thatsache, dass mau fters bei

Pflanzen trockener Standorte solche verschleimenden

Samen oder Frchte findet, whrend sie bei anderen

Arten derselben Gattung, die aber auf feuchtem Boden

leben, nicht anzutreffen sind.

Ausschliesslicher als iu den erwhnten Fllen dient

der Wasserversorgung ein wasseraufsaugeudes Pa-

renehymgewebe, welches sich, lufthaltig und von vielen

Iutercellularrumen durchsetzt, zuweilen wie ein

Schwamm vollsaugt (Poterium spinosum). Sehr merk-

wrdig verhlt sich Scorpiurus vermicillatus, wo die

Frchte auf parallelen Lngsrippen zahllose hut-

pilzhnlich gestaltete Warzen tragen. Bei Befeuch-

tung nehmen dieselben besonders in dem mit einer

ringfrmigen Lufthhle versehenen verdickten Ende

viel Wasser auf, so dass sie sich schliesslich mit den

verbreiterten Hten berhren und eine grosse Menge
schmaler Lngs- und Querrinnen bilden, welche Wasser

in sich beherbergen knnen.

Auffallend erscheint es auf den ersten Blick
,
dass

die Monokotylen solcher Einrichtungen fast ganz ent-

behren. Indessen hngt dies wohl damit zusammen,

dass die meisten dahin gehrigen Pflanzen feuchte

Standorte lieben. Dagegen sind die in trockenen

Gegenden lebenden Palmen, Liliifloren etc. durch die

dickeu, gelatinsen Zellmenbranen ihres Endosperms

befhigt, Wasser anzuziehen und festzuhalten. Bei

vielen Formen spielt ausserdem die Fortpflanzung

durch Samen nur eine geriuge Rolle, da sie sich haupt-



270 Naturwissen sei ;i l'tliche Rundschau. No. 30.

schlich durch Zwiebeln, Knollen oder Rhizoinstcke

vermehren.

Das Aufbrechen der Samenschale bei der Keimung
wiid in zahlreichen Fllen durch die Spitze der Haupt-

wurzel, selten durch die Keimbltter bewirkt. Hufig

platzt sie auch auf in Folge der Wasseraufnahme des

Embryos oder des Endospcrms ,
zuweilen geschieht

dies in regelmssiger Weise, wie durch Abheben eines

schon frhzeitig durch Wachsthumsvorgnge auge-

legten Deckels. Oft ist durch dnnere Stellen in der

Samen oder Fruchtwaud
,
wohl auch durch Lcher

in der letzteren, fr den Durchtritt des Keimlings in

besonderer Weise vorgesorgt.

Das Eindringen in den Boden bewirkt meist die

llauptwurzcl, doch wird sie darin von dem die Keim-

bltter tragenden Stengelstck, dem Hypokotyl, unter-

sttzt, denn auch dieses wchst zuerst eine Strecke

abwrts. Bei den Monokotylen wird diese Rolle von

dem Keimblatt bernommen, das sich hufig z. B.

bei den Taimen sehr tief in die Erde einbohrt.

Die Befestigung im Boden geschieht meist durch

krftiges Lngenwachsthum der Wurzel, Haarbildung,
schnelle Bildung von Seitenwurzeln etc. Auch die

hufig auftretende Verdickung des Grenzstckes

zwischen Hypokotyl und Wurzel wirkt als Befestigungs-
mittel

,
besonders wenn es mit Haaren besetzt ist.

Diese Einrichtung tritt besonders auffallend da hervor,

wo die Hauptwurzel kurz bleibt, wie bei den Wasser-

pflanzen, und es hauptschlich darauf ankommt, den

Keim schnell zu befestigen.

Die Keimbltter saugen whrend ihres Aufenthaltes

im Samen das Eudosperm auf; nur bei den Nyetagi-
ueen bringen sie dasselbe mit ber die Erde, um ihm

hier seine letzten Nhrstoffe zu entziehen. Liegt der

Embryo nicht mitten im Eudosperm, sondern an einem

Ende desselben, so wachsen whrend der Keimung
die Keimbltter in dasselbe hinein. Es bilden sich

wohl auch besondere Wucherungen des Hypokotylge-

webes, welche in das Endosperm eindringen und die

Ueberleitung der Nhrstoffe in den Embryo besorgen

(vgl. auch Rdscb. I, 13G, die Keimung der Kokospalme).
Das Heraustreten ans der Erde wird dadurch ein-

geleitet, dass in dem anfnglich abwrts gekrmmten
Hypokotyl negativer Geotropismus auftritt, welcher

dasselbe aufwrts treibt. Da der Same festliegt, so

werden dabei meist nur die lose in ihm liegenden
Keimbltter in die Hhe gehoben. Wird die Samen-

schale mit ber die Erde gehoben, so gehen die Keim-

linge oft in dem vergeblichen Bestreben, dieselbe ab-

zuwerfen, zu Grunde. Daher ist die Befestigung des

Samens im Boden von solcher Wichtigkeit. Es finden

sich auch Einrichtungen, welche die Hypokotylbasis

mit dem Samen oder der Frucht in engere Verbin-

dung bringen, so dass das Hypokotyl einen festeren

Sttzpunkt gewinnt, um die Keimbltter aus dem

Samen zu ziehen. Bei den unterirdisch keimenden

Dikotylen und Gymmospermen verlngern sich die

Basen der Keimbltter stielartig und zwischen diesen

Stielen drngt sich das Epikotyl, d. h. der obere

Stengeltheil, resp. das erste Blatt hervor.

Die bekannte Nutationskrmmung, welche die mei-

sten Keimlinge beim Heraustreten zeigen, ist wohl

zum Theil die Folge der Lage des Embroys, da die

meisten Samen so auf den Boden fallen, dass der Em-

bryo sich in horizontaler Lage befindet. Sie ist als

eine Schutzeinrichtung fr die zarten, jugendlichen
Theile der Plumula (der Stengelspitze) aufzufassen.

Zuweilen ist sie nicht vorhanden und das oder die

Keimbltter durchbrechen keilfrmig die Erde.

Die einfache Gestalt der Keimbltter im Gegen-

satz zu der der Laubbltter kann iu manchen Fllen

als Hindeutung auf die phylogenetische Entwickelung

aufgefasst werden, d. h. man kann in diesen einfachen

Blattgestalten die Blattformen der Vorfahren der be-

treffenden Mauzen erblicken. Man knnte also sagen,

dass die Pflanze whrend des Keimungsstadiums kurz

die Entwickelungsgeschichte der Art recapitulirt.

Doch hngt die Eiufacbheit im Bau auch jedenfalls

noch mit anderen Umstnden zusammen. Die einfache

physiologische Rolle, welche sie fr die Ernhrung
des Keimlings spielen, bedingt auch nur eine einfache

Gestalt im Gegensatz zu den Laubblttern, an welche

sehr gesteigerte Ansprche in Bezug auf Assimilation,

Transspiration etc. gestellt werden.

Das Hypokotyl bleibt hufig unterirdisch, wo es

aber ber den Boden hervortritt
,
da wird es doch

hufig bei der Weiterentwickelung der Keimpflanze

unterirdisch, indem diese sich mehr und mehr in den

Boden hineinzieht, bis die Keimbltter demselben an-

liegen. Das Hineinziehen geschieht durch Verkrzung
der Wurzeln, welche dadurch eintritt, dass das Pa-

renehym Wasser aufnimmt, so dass sich die Zellen in

die Breite auf Kosten der Lnge ausdehnen. Die

biologische Bedeutung dieses Vorganges als einer

Schutzeinrichtung fr die zarte Keimpflanze tritt klar

hervor. F. M.

Kleinere Mittheilungen.

G. Mller: Ueber die Helligkeit der Kometen
Fabry und Barnard. (Astronomische Nachrichten.

1886, Nr. 2733.)

Die beiden im Frhjahr fast gleichzeitig zu grsster
Lichtstrke sich entwickelnden Kometen, der von Fabry
und der von Barnard, sind in den Monaten Mrz und

April von Herrn Mller in Bezug auf ihre Helligkeits-

nderungen messend verfolgt worden. Obwohl der

tiefe Stand der Kometen am Abend- resp. Morgenhimmcl
die Helligkeitsmessungen bedeutend erschwerte, gelaug

es dennoch, ein Bild von dem Gange der Helligkeiten

zu erlangen. Die Kometen wurden im Photometer mit

einem knstlieh erzeugten Nebel verglichen und als Ver-

gleichsobjcct der den Kometen nahe stehende Andromeda-

Nebel benutzt.

Aus den in Tabellen zusammengestellten 10 Messun-

gen des Kometen Fabry und aus den 12 Messungen des

Kometen Barnard ist ersichtlich, dass die Helligkeit

der beiden Kometen in dem beregten Zeitrume ziemlich

gleiehmssig zugenommen hal
;
es scheinen daher ausser-

gewhnlieheLichtentwickclungen, wie sie ganz besonders

den Kometen 1884 I ausgezeichnet haben, nicht statt-

gefunden zu haben. Die Lichtstrke war bei beiden

Kometen am letzten Beobachtungstage (25. April, resp.

9. Mai) etwa 60 mal so gross als am ersten Beobaclitungs-
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tage (1. Mrz). Werden nun die Helligkeitswerthe auf

die Entfernung 1 reducirt, so zeigen dieselben, inner-

halb der Grenzen der Beobachtuugsunsicherheiten, welche

durch den tiefen Stand der Objecte bedingt waren. \er-

hltnissmiissig geringe Abweichungen von einander; hier-

aus wurde folgen, da.-s beide Kometen -Kerne (denn auf

diese und ihre unmittelbare Umgebung bezogen sich die

Messungen) fast nur refleetirtes Sonnenlicht entsendet

haben, whrend ihr Eigenlicht einen geringen Brucbtheil

ihres Gesammtlichtes ausmacht. Diese Schlussfolgerung
wird besttigt durch die spectroskopischen Beobach-

tungen des Potsdamer Observatoriums, nach denen das

Kometen-Baudenspectrum (des Eigenlichtes) im Vergleiche
zu dem continuirlichen Spectrum (des reflectirten Lichtes)
ziemlich schwach gewesen ist. Herr Trepied freilich

(Rdsch. I, 213) hob gerade die Helligkeit der Banden
im Speetrum des E ab ry 'sehen Kometen im Vergleich
zu dem continuirlichen Spectrum desselben hervor.

Ucber die divergireuden Streifen der Dmmerungen
von Dr. R. Assmann.

(Originalmittheilung.)

Die divergirenden Streifen, welche man zu-

weilen bei lebhaft gefrbten Dmmerungen wahrnimmt,
leitet Ricc, wie in dem ausgezeichneten Berichte

desselben ber die Beobachtungen der rothen Dmme-
rungen iu Nr. 25 der Naturwissenschaftlichen Rund-
schau" angegeben ist, von dem Zusammentreffen
der horizontalen Strahlen der Sonne mit
entfernten Bergen her.

So weit mir bekannt, ist diese Entstehungsursache
von Ricc zuerst behauptet worden, da man wohl all-

gemein weit entfernte, unter dem Horizont verborgene
dichte Wolken als Grund der Erscheinung annahm.
Ricc behauptet aber, dass diese Streifen in der Zeit

gefehlt htten, in welcher die Sonne in dem freien

Meere zwischen Sardinien und Afrika untergegangen sei.

In derThat lsst sich nicht lugnen, dass Wolkengebilde
auch ber dem freien Meere diesen Effect htten her-

vorbringen mssen.
Die Zurckfhrung der Erscheinung auf hohe Berge

bringt mir eine Reihe von Beobachtungen in die Er-

innerung zurck, welche ich schon gelegentlich vor

lngerer Zeit, ganz besonders schn aber in dem auf die

abnormen Dmmerungs-Erscheinungen folgenden Winter
auf dem Brocken gemacht habe. Jedesmal nmlich,
wenn ein intensives Purpurlicht in der Dmmerung auf-

trat und die Gegendmmerung sich stark entwickelte,
trat der Schatten des Brockens am stlichen Horizont
bei Sonnenuntergngen, am westlichen bei Sonnenauf-

n, mit einer geradezu krperlichen Deutlichkeit
und Schrfe hervor, so dass man allein durch die Beob-

achtung des Entstehens und Verschwindens dieses Schat-
tens vor der Tuschung sich bewahren konnte, als she
man einen wirklich vorhandenen hohen Berg vor sich.
Bei den Abenddmmerungen stieg der Schatten, auf dem
rothen Gegendmmerungsbogen scharf projicirt, mit der
sinkenden Sonne schnell empor und wurde von unten
aus durch den Erdschatten allmlig verkleinert und
schliesslich ausgelscht. Bei Morgendmmerungen lste
sich derselbe vom oberen Rande des Erdschattens bei
dessen Herabsinken allmlig los, wuchs also von oben
nach unten. Aehnliche Beobachtungen machte H e 1 1m a n n
auf der Schneekoppe.

Es erscheint nun nicht zweifelhaft, dass dieser Schat-

tenstreifen, von einem weit entfernten Beobachter auf
die Himmelsgegend der Dmmerung selbst projicirt, als
ein eben solcher in dem farbigen Lichte der Dmmerung
erscheinen muss. Die Contrastwirkung wird indess weniger
dese dunkleren Streifen auf leuchtendem Grunde erkenn-

bar werden, als die Frbung der nicht beschatteten

Theile des Dmmerungslichtes um so heller erscheinen

lassen.

Es drfte wohl der Mhe werth und nach den An-

gaben RicciVs aus der Berechnung des Azimuths und der.

Abstandes der Sonne vom Horizont unschwer erreichbar

sein, bei dem Auftreten dieser radialen Streifen in der

Dmmerung diejenigen Bodenerhebungen zu ermitteln,

welche diese Schattenstreifen im gegebenen Falle erzeugen.
Hierdurch wrde sich dann auch eventuell feststellen

lassen, ob thatschlich ausschliesslich diese Ursache

derartige Streifen erzeugt, oder ob, wie es doch durch-
aus wahrscheinlich ist, auch dichte Wolkenmassen die-

selbe Wirkunghervorbringen knnen. Der Beweis Ricc's
fr die erstere Annahme erscheint aus dem Grunde nicht

einwurfsfrei, dass zufllig whrend jener Zeit, in welcher
die Sonne im freien Meere unterging, der Himmel in

weiter Ausdehnung wolkenfrei gewesen sein knnte.

A. Klossowsky: Die Gewitter im sdlichen
Russland. (Seperatabdruck, Odessa, 1886, Odessky

Westnik.)

In den Jahren 1884/S5 konnten aus 82 Gewittersta-
tiouen der Umgehung von Elisabethgrad mehr als 800 Be-

richte ber stattgehabte Gewitter gesammelt und stati-

stisch verwerthet werden. Hier soll aus dieser Statistik

nur hervorgehoben werden, dass die Mehrzahl der be-

obachteten Gewitter (57 Proc.) bei einem Luftdruck von
75G bis 760 mm Quecksilber am Meeresspiegel aufgetreten,
dass sie hingegen sehr selten waren sowohl bei sehr
tiefem wie bei sehr hohem Druck. Die elektrischen Ent-

ladungen traten zu 50 Proc. bei steigendem Luftdruck
und zu 45 Proc. bei fallendem Barometer ein, whrend
nur 5 Proc. auf stationreu Luftdruck kamen.

Verfasser ist aus dem Studium dieser Gewitter wie
aus frhereu umfassenderen Untersuchungen der Ge-
witter von ganz Russland zu der Ueberzeugung gekommen,
dass die Gewitter an der Peripherie von Cyclonen auf-

treten, und zwar besonders an den Punkten, von denen
sich seeundre Wirbel ablsen.

E. Doli: Ueber zwei neue Kriterien fr die

Orientirung der Me teori t en. (Verhandlungen
der k. k. geologischen Reichsanstalt 1886, S. 123.)

An den Meteoriten werden eine Brustseite und eine
Rckenseite unterschieden. Die Brustseite ist jener Theil
der Meteoriten, welcher im Fluge nach vorne gerichtet,
dem Anpralle der Luft ausgesetzt ist, whrend die

Rckenseite nach rckwrts gekehrt war. Whrend die

Brustseite den Widerstand der Luft zu berwinden hat,

folgt im Anschlsse der Rckseite ein luftverdnnter
Raum. [Herr Doli scheint nach der kurzen, ber seinen

Vortrag publicirten Mittheilung die Rotation der Meteo-
riten auf ihrem Fluge ganz unbeachtet gelassen zu haben.]

Das eine Kriterium, fr die Orientirung der Meteo-
riten beim Fluge, besteht darin, dass die Rckseite mit
mehr minder zahlreichen Eindrcken vonflaehmuscheliger
Gestalt bedeckt erscheint. Das zweite bildet die Farbe
der Schmelzkruste der Rckseite, welche im Gegensatz
zur tiefschwarzen der Brustseite in Folge der Oxydation
bei Luf'tmangel rothbraun erscheint.

L. Pilleur und E. Jannettaz: Thermo elektrische
Versuche. (Journal de Physique, Ser. 2, Tome V, 1886, p. 172.)

Die Aufgabe, die sich die Verfasser gestellt, war,

nachzuweisen, dass ein Leiter, der eine schieferige
Structur besitzt, an einem bestimmten Punkte erhitzt,

thermoelektrische Strme zeigt. Die Versuche erstreck-

ten sich auf Zink, Zinn, Eisen und Kupfer. Diesen
Metallen ertheilte man eine schieferige Structur durch

sorgfltig ausgefhrtes, wiederholtes Walzen.
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In der Mitte der zu untersuchenden Platte wurde
.in Punkt A erwrmt und dann die Anwesenheit eines

Stromes aufgesucht zwischen einem Punkte B, der auf

eVer entgegengesetzten Flache der Platte, gegenber dem
Punkte A, liegt, und einem Punkte C, der am Ende der-

jenigen Linie liegt, welche von A lngs der Richtung
der Schichtung verluft.

Man erhielt bei dieser Versuchsanordnung immer
einen Strom, der im usseren Kreise von B nach

gerichtet ist. Die Intensitt des Stromes bei ein und
demselben Metall scheint von der Deutlichkeit der

Schichtung abzuhngen. So hat dreimal gewalztes Zink
einen weniger starken Strom ergeben als sechsmal

gewalztes. Aber Kupfer, welches deutliche Faserung
besitzt, das heisst, das in der einen Richtung leichter

brchig ist als in der anderen, hat einen weniger starken

Strom ergeben als Zinn, welches keine merkliche Faserung
zu besitzen schien. Es muss brigens bemerkt werden,
dass dieses Zinn sechsmal durch die Walze gegangen
war; die hier untersuchte, thermoelektrisehe Erscheinung
verrth somit die Wirkung der AValze, selbst wenn sie

auf der Bruchflche nicht wahrnehmbar ist.

Die strksten Strme gab das Zink, die schwchsten
das Kupfer.

Im Ganzen aber sind diese Strme sehr schwer

nachzuweisen, zweifellos wegen der Leichtigkeit, mit der

sie sich durch die Platte hindurch ausgleichen knnen;
man hat viel intensivere Wirkungen erzielen knnen,
wenn man aus der Platte ein Eckblech ausschnitt, dessen

einer Arm die Faserung der Quere nach, der andere der

Lnge nach enthielt, und wenn mau im usseren Kreise

die beiden Enden des Eckbleches mit eiuauder verband.

[Die Verfasser geben weder genauer die Art, wie

die Messungen angestellt worden, noch auch Zahlen an,

aus denen man sich von der Grsse der Strme eine

Vorstellung machen kann.]

A. Korotneflf: Ctenoplana Kowalevskii. (Zeit-

schrift f. wissenschaftl. Zoologie, Bd. XLI'II, 1886, S. 242.)

Uebergangsformen haben von jeher das Interesse

des beschreibenden Naturforschers erregt, in wie viel

hhcrem Grade aber iu der Jetztzeit, wo wir in der

systematischen Verwandtschaft der Organismen so all-

gemein Blutsverwandtschaft, directe Abstammung von
einander erblicken. Von Coeloplana Metschnikowii,
einer vor einigen Jahren im Rothen Meere entdeckten

Uebergangsform zwischen Ctenophoren (Rippenquallen)
und Turbellarien (Strudelwrmern) meinte Lang, dass

eine nhere Untersuchung dieses Thieres allein die Reise

nach dem Rothen Meere lohnen wrde. Herr Korot-
neff hat nun das Glck gehabt, unlngst au der Kste
von Sumatra eine zweite dahin gehrige Thierform

,
die

Ctenoplana Kowalevskii aufzufinden, welche nach einer

etwas anderen Richtung, als die Coeloplana eine Brcke
zwischen Ctenophoren und Polycladen schlgt. Wie
nmlich die Coeloplana im Ganzeu den Polycladen
nher steht, so die Ctenoplana mehr den Ctenophoren.

Ctenoplana, welche pelagisch lebt (es wurde nur ein

einziges Exemplar erbeutet), bildet eiue runde dorso-

ventral abgeplattete Scheibe von 6 mm Durchmesser.

Das Thier kriecht au festen Gegenstnden wie Poly-
claden und trgt wie diese an der ganzen Leibesober-

flche ein Flimmerkleid, doch stimmt es mit den Cteno-

phoren berein im Besitz von zwei kurzen retractileu

Tentakeln am oralen Pol, von den acht charakteristi-

schen Schwinimplttchenreihen ,
welche aber nur auf

eine kleine Strecke vom oralen Pol aus entwickelt sind,

und in dem Besitze eines merkwrdigen Sinnesorgans am'

aborjen Pol mit Otolithen, in welchem trotz vieler Ab-

weichungen im Bau doch das Homologon des gleich-

namigen Sinnesorgans der Ctenophoren nicht zu ver-

kennen ist. Im Gastrovascularsystem schliesst sich

Ctenoplana mehr an Coeloplana und weiter auch an

die Polycladen an. Der Mund fhrt direct in einen

weiten Hohlraum, von welchem unregelmssige, nicht be-

stimmt orientirte Gastrovascularcanle ausgehen, die ein

Randanastomoseunetz, aber keinen Ringcanal wie die

Medusen bilden. Ein Canal
,

der gerade central unter
dem Otolitheublschen Hegt und in einen bedeutend
erweiterten Hohlraum fhrt, wird als rudimentrer

Ctenophorentrichter gedeutet. Eiue Beschreibung der

ziemlich complicirt gebauten Muskulatur wre ohne Ab-

bildungen schwer verstndlich. J. Br.

Is. Steiner: Ueber das Centraine rvensystem
des Haifisches und des Amphioxus lan-
ceo latus. (Sitzungsberichte d. Berliner Akademie der

Wissensch. 1886, S. 495.)

Die Dignitt des Centralnervensystems bei den nie-

drigst stehenden Wirbelthieren zu ermitteln, war das Ziel

von Untersuchungen, welche Herr Steiner am Haifische

(Scyllium canicula) und am Lanzettfisch Amphioxus lan-

ceolatus auf der zoologischen Station zu Neapel ausge-
fhrt hat.

Wurde dem Haifische das Grosshirn entfernt, so trat

kein Ausfall der beim normalen Thiere vorhandenen
Functionen auf; wurde auch das Zwischenhirn abgetragen,
so blieben smmtliche Bewegungen normal, aber sie

schienen nur auf Reizeinwirkungen und niemals spontan
zu erfolgen. Trug man das Mittelhirn ab, so blieb die

Locomotion vollkommen erhalten, aber sie war nicht
so ausdauernd; erst nach Trennung des Nackeumarkes
(Medulla oblongata) vom Rckenmark hrte jede Loco-
motion bei Erhaltung der Athmung auf, und es blieben
nur Reflexbewegungen brig. Hieraus folgt, dass auch
fr die Knorpelfische, wie fr die Knochenfische und
Frsche das allgemeine Locomotionscentrum des Krpers
im Nackeumark liegt. Wenn man einen decapitirten
Haifisch vertical aufhngt und ihm an einer Stelle seines

Rumpfes eine Flamme nhert, so krmmt er sich zuerst

coucav zur Flamme, als fliehe er dieselbe, dann aber
convex zu derselben und schlgt so in die Flamme hinein.

Der Amphioxus liegt meist in dem feinen Sande am
Boden der Wasserschale, so dass nur die Enden des

Krpers, namentlich das Schwanzende, hervorragen, an-
scheinend wie todt

;
bei leichter Berhrung entflieht er

mit grosser Geschwindigkeit, das Kopfende voran, wobei
der Krper schlngelnde Bewegungen macht; bei den
meisten Individuen endet die Bewegung damit, dass sie

sich mit dem Kopfe voran in dem Sande einbohren.
Weun aber, was nicht selten vorkommt, der Amphioxus
sich irrt, wenn er statt mit dem Kopfe mit dem Schwanz-
ende voraneilt und mit diesem sich im Sande einzuboh-
ren versucht, so misslingt dieser Versuch und kraftlos

sinkt er zur Seite, bis ein nchster Reiz ihn anregt.
Da das Centralnervensystem des Amphioxus aus einem
berall gleichmssigen Strange besteht, welcher nirgends,

selbst nicht am Kopfende, eine Verdickung zeigt, so

stellte Herr Steiner folgenden Versuch an diesem
Thiere an.

Er zerschnitt einen Amphioxus in der Hand mit
einer guten Scheere in zwei Stcke und legte beide ins

Wasser zurck; nach einiger Zeit der Ruhe fand er, dass

auf Reiz nicht allein das Kopfstck, sondern auch das

Schwanzstck vllig regelmssige Locomotioneu ausfhrte,
und zwar regelmssig mit dem Kopfende vorau. Man
kann den Amphioxus auch in drei oder vier Theile zer-

schneiden
;

stets kehrte unter den angegebeneu Bedin-

gungen dasselbe Resultat wieder. Daraus folgt, dass jeder
Theil des Thieres die Function des Gesammtthieres wiedev-

holt, und dass der Amphioxus, wie auch die Morphologie
lehrt, ein wahres Rckenmarkswesen ist.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vioweg und Sohn in nraunachweig. Fr die Rodactinn verantwortlich: Eduard Vieweg.
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P. Starke : Die Messung von Schallstrken.
(Philosophische Studien BJ. III, S. 264.)

Die Messungen der Intensitten des Lichtes und

des Schalles gehren zu den schwierigsten Aufgaben
der Physik und der Physiologie. Immerhin ist aber

bei Beurtheilung der entsprechenden Heize das Auge
dem Ohre erheblich berlegen, da ersteres zwei Licht-

eindrcke gleichzeitig neben einander wahr-

nehmen und daher unmittelbar vergleichen kann,

whrend letzteres nur zwei nach einander erhal-

tene Schallreize zu vergleichen im Stande ist. Dem

entsprechend ist die Photometrie viel weiter ent-

wickelt als die Phonometrie.
Die wenigen bisher auf letzterem Gebiete ange-

stellten Untersuchungen hat der hochverdiente T-
binger Physiologe Karl von Vi er or dt in einem

nach seinem Tode verffentlichten Specialwerke :

Die Sehall- und Tonstrke und das Schall-

leitungsvermgen der Krper" (Tbingen
1885) zusammengestellt. Es geht daraus hervor,

dass eine der Hauptschwierigkeiten hei der Messung
der Schallstrke in der Herstellung einer Schallquelle

liegt, welche Schallintensitten von genau messbarer

Strke liefert. Benutzt wurden bisher entweder

Metallpendel, welche gegen eine Metallplatte schlu-

gen, oder Kugeln, welche auf eine vibrationsfhige
Platte fallen.

Im Vergleich zu den in der Musik gebruchlichen
Instrumenten ist der Mechanismus dieser Schall-

quellen ausserordentlich einfach. Trotzdem katin

man auch bei dieseu noch nicht mit Sicherheit an-

geben, oh die der Luft mitgetheilte Schallbewegung
der dem Apparate mitgetheilten Energie gleich oder

wenigstens innerhalb gewisser Grenzen proportio-

nal ist.

Wenn z. B. eine Kugel vom Gewicht p aus einer

Hhe h auf eine Platte fllt, so hat dieselbe nach den

Fallgesetzen eine lebendige Kraft erlangt, welche

dem Producte ph gleich ist. Bleibt die Kugel auf

der Platte in Ruhe, so ist die Gesammtenergie der

Fallbewegung in Schwingungsenergie der Platte um-

gewandelt worden. Wre letztere vollkommen
elastisch, so wrden ihre Schwingungen dadurch

erlschen, dass dieselben nach und nach als Schall-

bewegung der Luft mitgetheilt werden. Es giebt

aber kein derartiges Material. Vielmehr ist anzu-

nehmen, dass ein Theil der erhaltenen Energie in

Wrme verwandelt wird. Die die Schallmessung

interessirende Frage ist nun : Ist dieser in Schall-

energie verwandelte Bruchtheil derselbe, wenn die

Gesammtenergie sich ndert? Oder mit anderen

Worten: Ist die Schallenergic der mitgetheilten

Energie proportional ?

Nach den bis jetzt vorliegenden Versuchen scheint

die Schallintensitt nicht nur eine complicirtere

Function der Energie (des Productes ph) zu sein,

sondern vielmehr einzeln von den Werthen der bei-

den Factoren abzuhngen.

Untersuchungen des Referenten (Wied. Ann. XIII,

S. 222), bei denen die Schallstrke objeetiv gemessen

wurde, fhrten vorlufig zu der Aufstellung einer

empirischen Formel fr die Schallintensitt I= p.h
l

.

Hiernach wre dieselbe zwar dem Fallgewichte direct

proportional , hinge dagegen von einer Potenz der

Fallhhe ab.

In den untersuchten Fllen ergab sich fr f die

Zahl 0,fi, so dass die Schallenergie langsamer als die

Fallhhe wachsen wrde. Mit dieser Formel stim-

men snbjective Versuche Vierordt's gut hereiu,

whrend Tisch er einen allgemein gltigen Werth
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fr t nicht findet, sondern eine Abhngigkeit dieser

Zahl von den Vcrsuchsbedinguugeu ,
besonders von

dir Natur der resonirenden Platte, constatirt. Diese

in dem philosophischen Institut in Leipzig angestell-

ten Versuche sind von Starke fortgesetzt worden.

Die vorliegende Abhandlung giebt einen Bericht ber

die erhaltenen Resultate.

Durch den Fall von Kugeln auf ein Ebenholzbrett

wird der Sehall hervorgerufen. Es wurden Blei- und

Stahlkugeln angewandt. Besondere Sorgfalt war auf

die Fallvorriohtung verwandt worden. Die Kugeln,
in genau festzustellender Hhe durch einen Elektro-

magnet festgehalten, fallen ohne Erschtterung bei

dem Oeffnen des galvanischen Stromes. Durch Be-

nutzung mehrerer derartiger Apparate kann man

gleichzeitig mehrere Kugeln fallen lassen. Der hier-

durch erzeugte Schall wird als Summe der Einzel-

intensitten angesehen und mit dem durch eine ein-

zelne Kugel hervorgerufenen Schall verglichen, wobei

die Fallhhe so lange variirt wird, bis die Schall-

intensitt dem anderen Schall gleich geworden ist.

Die Feststellung einer solchen Gleichheit zweier

nach einander gehrter Schallreize ist sehr schwierig
und hngt von mancherlei Nebenumstuden ab, z. B.

auch von der Reihenfolge der beiden Reize. Alle

diese Umstnde wurden bercksichtigt und jedesmal
eine Vergleichshhe als Mittel von acht Eiuzelbeob-

achtungen gefunden. Wie es scheint, haftet aber auch

dann noch der subjectiven Schtzung eine grosse

Unsicherheit an
,
da z. B. bei zwei gleichen Kugeln

die Vergleichshhe stets grsser gefunden wurde als

die Normalhhe.

Bei Berechnung des Exponenten s in der oben

angegebenen Formel findet der Verfasser Werthe,

welche zwischen 0,85 und 0,95, also auch unter den

von ihm gewhlten, sicher sehr gnstigen Bedingun-

gen stets kleiner als die Einheit sind. Wenn daher

der Verfasser das Resultat seiner Versuche in dem
.Schlusssatze zusammenfasst :

Die Schallstrke ist der lebendigen Kraft pro-

portional",
so knnen wir demselben dann zustimmen ,

wenn es

sich um die lebendige Kraft der erregten Luft-

bewegung handelt. Sobald aber damit die leben-

dige Kraft gemeint ist, welche dem Schallerzeugungs-

apparate zugefhrt wird, so scheint doch wie

es die frheren Beobachter gefunden haben die

Schallintensitt in complicirterer Weise von der Art

der Erzeugung abzuhngen. A. 0.

J. Kiessling: Die Bewegung des Krakatau-
Rauches im September 1883. (Sitzungsber.

.1. Berl. Akad. .1. Wissensch. 188fi, S. 529.)

In einer Untersuchung ber die Luftstrmungen
in der Atmosphre (vgl. Rndsch. I, 185) hatte Herr

Siemens den Satz gefunden, dass zwischen dem
35. nrdlichen und sdlichen Breitengrade sowohl

der obere nach den Polen gerichtete, wie der untere

dem Aequatr zugewendete Lnftstrom hinter der Erd-

rotation zurckbleiben, also nach Westen gerichtet

sein mssen, und dass bei fehlender Reibung diese

Geschwindigkeit 84 m in der Secunde betragen wrde.
Diese theoretische Schlussfolgerung hat Herr Kiess-

ling einer Prfung unterzogen an der Hand der

Beobachtungen, zu denen der Ausbruch des Krakatau

im August 1883 Veranlassung gegeben. Durch jene

grossartige Explosion waren ganz enorme Rauck-

masson in sehr hohe Atmosphrenschichten geschleu-

dert und bildeten also fr die herrschenden Luftstr-

mungen einen leicht zu beobachtenden Index. Es

muss hierbei darauf hingewiesen werden, dass die

Eruption zu einer Jahreszeit stattgefunden, wo die

Maximalwirkung der Sonnenwrme in der Nhe des

nrdlichen Wendekreises angetroffen wird
, so dass

hier die Mittellinie des nach den beiden Polen ab-

strmenden Luftringes gesucht werden muss. Bei

der viel geringeren Eruption am 20. Mai 1883 war

die Hhe der Rauchsule zu 1 1 000 m von einem in der

Nhe befindlichen Schiffe direct gemessen; die strkere

Eruption vom 27. August muss daher die Rauchmassen

in grssere Hhen, durch die untere Passatstrmung
hindurch in die obere geschleudert haben. Die Rauch-

und Staubmassen mssten also nach Herrn Siemens'

Schlussfolgerungen eine sdwestliche und nordwest-

liche Richtung eingeschlagen haben.

Herr Kiessling hat nun ans einer Anzahl von

Schiffsjournalen die in der fraglichen Periode durch-

laufenden Curse derjenigen Schiffe, deren Capitne ber-

haupt den betreffenden Erscheinungen Aufmerksamkeit

geschenkt haben, in Karten eingetragen und so einen

Ueberblick ber diejenigen Gebiete der quatorialen

Zone erhalten, in welchen auf See die vulkanischen

Rauchwolken sichtbar gewesen sind. Hierbei ist nur

die Voraussetzung gemacht, dass die Beobachtungen

derjenigen Capitne, welche berhaupt optische Be-

merkungen in die Journale aufgenommen haben, voll-

stndige sind, so dass man aus dem Fehlen einer Be-

merkung auch auf das Ausbleiben aufflligor optischer

Erscheinungen schliesseu darf.

Aus diesen Karten ergab sich nun, dass in der

That der bei weitem grsste Theil der Rauchmassen

in einer Bewegung nach W z N den Aequatr
berschritten hat. Diese Rauchmassen bildeten je-

doch keine zusammenhngende Wolke, sie bestanden

vielmehr aus einer ganzen Reihe von Wolken ver-

schiedener Grsse. Die Ermittelung ihrer Geschwin-

digkeit wird hierdurch eine sehr schwierige, und es

lsst sich nur eine mittlere Gesammtbewegung der

Masse aufsuchen. Da ferner bereits am 26. August
westlich von Krakatau Rauchmassen beobachtet wur-

den , lsst sich nicht genau feststellen ,
wann die Be-

wegung der Rauchmassen berhaupt begonnen.

Gleichwohl nimmt Verfasser fr die mittlere Ge-

schwindigkeit den Betrag von 36 m bis 40 m in der

Secunde an.

Die Erscheinungen ,
welche ein Schiff mit west-

lichem Curs, das von einer solchen Wolke erreicht

wurde, beobachtete, waren zunchst eine blaue oder

grne Frbung der Sonne und erst spter eine unge-
whnliche Steigerung der Dmmerungsfarben. Da



No. 31. Naturwissenschaftliche K ndsch au. 275

min Herr Kiessling durch vor einigen Jahren publi-

cirte Versuche experimentell erwiesen, dass dio Son-

nenfarbungen durch jeden hinreichend feinen und

dichten Staub hervorgerufen werden, whrend inten-

sive Dift'ractionsfarben, wie sie sich in den Dmme-
rangen zeigen, nur durch homogenen, d.h. aus gleich

grossen Stofftheilchen bestehenden Neliel erzeugt

werden knnen, so folgert er aus der Reihenfolge des

Auftretens der Erscheinungen einen iudirecten Beweis

fr die Annahme, dass dieselben durch Rauchwolken

erzengt worden, welche innerhalb der Atmosphre in

ostwestlicher Bewegung begriffen waren.

Auch in SSW -Richtung Hess sich die Bewegung
einzelner Rauchwolken verfolgen ,

welche anfnglich

ebenfalls eine westliche Geschwindigkeit von 30 m
bis 40 ni zeigten, und bereits von Mitte September ab

bis 40 sdl. Br. vorgedrungen waren.

Neben diesen beiden die Erdoberflche in west-

licher Richtung umkreisenden Bewegungen war auch

eine in NN E -Richtung fortgetriebene Rauchwolke

lngs der chinesischen Kste bis Japan deutlich zu

verfolgen ;
da sie bereits am 30. August in Tokio

beobachtet worden, wrde fr diese eine Maximal-

geschwindigkeit von 20 m in der Secunde sich er-

geben. Im NE von Krakatau sind unmittelbar naeh

dem Ausbruche auffallende Erscheinungen nicht wahr-

genommen worden. Die erst nach 14 Tagen auf Bor-

neo beobachteteu Sonnenfrbungen drfen daher der

Wirkung der nach einmaligem Umlaufe um die Erde

von Osten kommenden Ranchmassen zugeschrieben

werden. Hingegen wurde in stlicher Richtung auf

Bali 2 bis 3 Tage nach dem Ausbruche eine erheb-

liche Trbung der Sonne und auf Neu-Irlaud (5 sdl.

Br.
,
152 stl. L.) eine ungewhnliche Frbung des

Himmels beobachtet. Es scheint also auch eine un-

bedeutende stliche Luftstrmung vorhanden gewesen
zu sein [wenn andere gleichzeitige Eruptionen aus-

zuschliesseu sind. d. R.].

Schliesslich sucht Herr Kiessling einige Beden-

ken zu widerlegen, welche gegen die Annahme eines

Zusammenhanges zwischen den vom Winter 1883 bis

Herbst 1885 beobachteten, optischen Erscheinungen
und der Krakatau- Eruption erhoben worden sind.

Weder die geringe Menge der Stofftheilchen, noch

die lange Dauer der Erscheinung lasse sich bei einer

experimentellen Prfung als triftiger Einwand gegen
diesen Zusammenhang aufrecht halten.

Ed. Aronsohll: Experimentelle Unter-

suchungen zur Physiologie des Ge-
ruches, (du Bois-KeyraouJ's Archiv fr Physiologie.

1886, S. 321.)

Naeh lteren Versuchen von Erust Heinrich
Weber glaubte man bisher, dass eine Geruchs-

emptinduug nicht eintrete, wenn man die Riech-

schleimhaut mit einer riechbaren Flssigkeit in Be-

rhrung bringe und dass daher nur Gase die Eigen-
schaft htten, die Riechorgane zu erregen. Er fllte

sich die Nasenhhle mit einer Mischung von 1 Tbl.

Eau de Cologne und 1 1 Thln. lauwarmen Wassers

an, und empfand zwar einen Geruch in dem Augen-

blicke, wo die Flssigkeit einfloss, nicht aber wh-
rend sie sich darin befand. Nach dem Herauslassen

derselben war das Geruchsvermgen, ebenso wie

durch reines Wasser, eine Zeit lang aufgehoben.

Da es unzweifelhaft ist, dass die Fische riechen

knnen, zumal sie einen sehr entwickelten Geruchs-

, nerven besitzen, so kam Verfasser auf die Vermnthung,

|

dass die Einwirkung des Wassers auf die Riech-

schleimhaut des Menschen die Ursache des negativen

Resultates im Weber'schen Versuche gewesen sei.

Er wendete statt dessen eine auf 38 C. erwrmte

0,(!procentige Kochsalzlsung au, der er etwas Nel-

kenl zusetzte und konnte 30 bis 40 Secunden lang

den Geruch derselben mit Deutlichkeit wahrnehmen.

Auch von Anderen wurde dieses Resultat besttigt,

ebenso auch der Versuch mit anderen Stoffen,

Carapher, Eau de Cologne, Cumarin, Vanilin wieder-

holt. Man muss fr jeden Stoff die gnstige Concen-

tration aussuchen, welche noch keine Schmerzempfin
-

dng hervorruft, ebenso auch die geeignete Tempe-
raturhhe der Flssigkeit.

Verfasser bestimmte auch die Geruchsschrfe durch

die minimalste Menge an Substanz, welche noch

wahrgenommen wurde. Er kommt fr Nelkenl auf

Vioooo mg in 1 cem Flssigkeit, fr Brom auf den-

selben Werth. Dieselben stimmen mit den lteren

Beobachtungen von Valentin ziemlich berein.

. Es wurde ferner festgestellt, dass verschiedene

Salze sich gegen die Riechschlcinibaut nicht gleich

verhalten. Die Geruchsfhigkeit wird durch eine

0,73proc. Cl Na-Lsung intact erhalten; andere Salze

des Blutserums haben dagegen ein hheres Optimum
der Concentration (osmoterisches Aequivalent). Im

Uebrigen besitzen die Salzlsungen an sich einen

eigenthmlichen Geruch.

Verfasser besttigt alsdann die auch von Anderen

schon gemachte Wahrnehmung, dass eine Geruchs-

empfiudung eben so gut eintritt, wenn der Luftstrom

durch die Nase von innen nach aussen geht. Dies

war von manchen Physiologen bestritten worden.

Doch berzeugt man sich leicht von dem Vorhanden-

sein eines Geruches
,
wenn man Eau de Cologne aus

einer Flasche durch den Mund einathmet und durch

die Nase wieder austreibt.

Eine Abstumpfung des Geruchssinnes tritt be-

kanntlich sehr bald fr gewisse Substanzen ein.

Dieser Vorgang ist als eine Ermdungserscheinung
aufzufassen. Die Geruchsdauer betrgt bis zur Ab-

stumpfung immer nur einige Minuten, z. B. fr Jod-

tinetur 4', fr Schwefelammonium 5', fr Cumarin

1 bis 2'. Zur vlligen Erholung ist mindestens 1'

erforderlich. Je fter der Versuch hinter einander

wiederholt wird, desto krzer wird die Geruchsdauer.

Nun tritt Verfasser an die Frage heran, ob ver-

schiedene Geruchsqualitten durch dieselben oder

verschiedene Nervenfasern vermittelt werden. In

letzterem Falle wre das Verhalten des N. olfacto-

rius dem des Opticus zu vergleichen, in welchem die

Youug-Uelmhol tz'sche Theorie Fasern von be-
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soliderer specifischer Energie fr die Farben voraus-

setzt. Um dies zu untersuchen
,
ermdet Verfasser

das Geruchsorgan fr einen Riechstoff A und prft
einen fremdartigen Riechstoff B hinterher. Es ergab
sich z. B. nach Ermdung durch Schwefelammonium,
dass eine Anzahl Oele ungeschwcht, andere ge-

schwcht wahrgenommen wurden, Schwefelwasserstoff

und Chlorwasserstoff dagegen gar nicht. Aus einer

Reihe solcher Beobachtungen zieht Verf. die Folge-

rung: Verschiedene Geruchsqualitten afficiren

verschiedene Bezirke der Geruchsnerven derart, dass

eine Klasse von Riechstoffen einen Bezirk maximal

erregt, einen zweiten in niederem Grade, einen dritten

gar nicht erregt."

Zum Schlsse sucht Verf. einen von Lorry schon

vor 100 Jahren ausgesprochenen Satz zu begrnden:
dass alle Elemente geruchlos seien. Scheinbare Aus-

nahmen seien Schwefel und Phosphor ;
ihr Geruch

rhre eben nur von ihren U- Verbindungen und von

Ozon her. Auch den Geruch von Cl, Br und J erklrt

Verf. durch ihre Verbindung mit II innerhalb der

Nasenflssigkeit. J. B.

Berthelot und Andre: Ueber das Vorkom-
men und die Bildung der Nitrate im
Pflanzenreiche. (Annales de Chimie et de l'hy-

sique Ser. 6, T. VIII, Mai 1886, p. 5.)

Der Stickstoff gehrt zu den wesentlichen Bestand-

theilcn aller organischen Lebewesen, sowohl der

thierischen wie der pflanzlichen. Die Thiere decken

ihren Stickstoffbedarf in letzter Reihe aus dem Pflan-

zenreiche, dem sie stickstoffhaltige Nhrstoffe ent-

weder direct oder mittelbar entnehmen. Woher aber

der Stickstoff stammt, aus dem die Pflanzen ihre

Krperbestandtheile aufbauen, und welche Umwand-

lungen die stickstoffhaltigen Substanzen des Bodens

und der Luft nach ihrem Eintritte in den Pflanzenkrper
durchmachen, darber vermag die Wissenschaft noch

nicht vollkommen Aufklrung zu geben. Einen Bei-

trag hierzu haben die Herren Berthelot und Andre
durch eine eingehende, drei Jahre hindurch fort-

gesetzte Untersuchung der Nitrate in den Pflanzen

zu liefern gesucht, von welcher sie den einen zu-

nchst abgeschlossenen Theil jngst publicirt haben.

Die Arbeit zerfllt in fnf Abschnitte, von denen

der erste sich mit den Methoden der Analyse be-

schftigt und hier mit der Bemerkung bergangen
werden kann, dass die Verfasser die Schloesing'sche
Methode der Salpetersurebestimmung fr die ein-

fachste und genaueste erklren, wenn man bestimmte,

nher angegebene Vorsichtsmaassregeln beachtet. Der

zweite Abschnitt handelt von dein Vorkommen der

Nitrate in den Pflanzen und weist durch eine grssere
Reihe von Beispielen, die den verschiedensten Pflan-

zenfamilien entnommen sind, nach, dass fast alle

Pflanzen Nitrate enthalten, wenigstens whrend einer

bestimmten Periode der Vegetation, sowohl Dicoty-

ledonen, wie Monocotyledonen, Moose, Farne u. s. w.,

Landpflanzen wie Wasserpflanzen, einjhrige wie

ausdauernde; ja selbst in den Bumen findet man

sie, wenn man die Jahrestriebe untersucht. Die

Menge der Nitrate wechselt brigens sehr bedeutend

von den minimalsten Mengen bis zu 15 Tausendstel

der Trockensubstanz in der Kartoffel, 28 Tausendstel

im Getreide und selbst bis zu 150 Tausendstel in

gewissen Amaranthus- (Fuchsschwanz-) Arten.

Von denjenigen Pflanzen, welche sich durch einen

grsseren Reichthum an Nitraten auszeichnen, wur-

den einige ausgewhlt fr eine eingehendere Unter-

suchung ihrer Nitrate. Zunchst wurden (im dritten

Abschnitte der Abhandlung) diese Salze in verschie-

denen Vegetationsstadien, im Samen, im Keimling,
whrend der weiteren Entwickelung, beim Beginn
der Blthe, bei der Fruchtbildung und in der ver-

trockneten Pflanze bestimmt. Dann wurden (vierter

Abschnitt) in denselben Pflanzen (einigen Boragiueeu
und Amarantaceen), und zwar wiederum zu verschie-

denen Vegetationszeiten ,
die Mengen der Nitrate in

den verschiedenen Theilen der Pflanzen, in den Blt-

tern, den Stengeln, Blthen, Wurzeln und Neben-

wurzeln bestimmt. Die Resultate
,

zu denen diese

Analysen gefhrt, knnen hier nur ganz allgemein

wiedergegeben werden.

Die Analyse der verschiedenen Theile der salpeter-

reichen Pflanzen hat ergeben ,
dass die Nitrate sich

vorzugsweise in den Stengeln concentrirt finden, und
zwar bilden sie hier sowohl relativ wie absolut das

Maximum; demnchst kommen die Wurzeln. Die

Nebenwurzeln, die Blthen und namentlich die Bltter

enthalten am wenigsten Nitrate ,
die Bltter aus dem

Grunde, weil in ihnen unter dem Einflsse des Lich-

tes in den Chlorophyll haltenden Geweben reducirende,

chemische Processe stattfinden
,
welche die Nitrate

zerstren.

Aus der Bestimmung des Salpeters in den ver-

schiedenen Vegetationsepochen hat sich ergeben, dass

er bei einzelnen Pflanzen (Borago) schon im Samen
in nachweisbarer Menge vorkommt, dass er um so

reichlicher auftritt, je weiter die Vegetation von der

Keimung zur Epoche vor der Blthenentfaltung vor-

rckt, wo das Maximum erreicht ist, dann nimmt er

ab, wenigstens procentisch, d. h. wenn mau das Ge-

wicht des Salpeters in 1 kg der trockenen Pflanze

bestimmt, so nimmt dasselbe ab, whrend die Pflanze

ihre Blthen entfaltet und ihre Frchte erzeugt,

dann erscheint er reichlicher, wenn die Reproduc-

tionsthtigkeit sich zu erschpfen beginnt; das Welken

und der Tod der Pflanze bringen dann die Salpeter-

bildung zum Stillstande. Sein relativer Werth er-

reicht brigens nicht die Grsse, die er anfangs be-

sessen; aber sein absolutes Gewicht ist am Ende

bedeutend betrchtlicher, wegen der Zunahme des

Gewichtes der Pflanze im Allgemeinen.
Die Abnahme der Salpetermenge whrend der

Reproduetionsperiode rhrt daher, dass zur Bildung
der Proteinkrper der Blthe und des Samens sein

Stickstoff verbraucht wird neben dem Stickstoff, den

die Pflanze den stickstoffhaltigen Substanzen des

Bodens und dem Ammoniak der Luft entlehnt. Die

Bildung der Nitrate in der Pflanze ist zwar in dieser
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Zeit nicht aufgehoben, aber der Verbrauch derselben

ist grsser als ihre Bildung. Aber nicht nur die

ReprodactionBprocesse der Pflanze vermindern ihren

Gehalt an Nitraten; auch eine zu ppige Bildung der

grnen Theile, die experimentell hervorgerufen wurde

durch systematisches Unterdrcken der Blthencnt-

faltung, hat denselben Effect, weil mit der grsseren

Entwicklung der grnen Pflanzentheile, speciell der

Bltter, die Rcductionsprocesse befrdert werden,

welche die Nitrate zum Verschwinden bringen.

Wie nun einerseits die Anwesenheit der Nitrate

in den Pflanzen im Gegensatz steht zu den unter dem

Einlluss des Lichtes in den grnen Pflanzentheilen

vor sich gehenden Keductionsprocessen, so ist die

Bildung der Nitrate (welche im letzten Abschnitte

behandelt wird) in Beziehung zu bringen zu den

Oxydationsvorgngen, welche ihren Hauptsitz in den

Stengeln der Pflanzen haben, dort, wo zu jeder Zeit

die Menge der Nitrate am grssten ist.

Welches die Quelle des Salpeters in den Pflanzen

sei, ob er als solcher im Dnger enthalten, b er

dem Boden entstamme, oder ob die Salpetersure der-

selben der Luft entnommen werde
,
haben die Ver-

fasser gleichfalls an den salpeterreichcu Pflanzen,

welche zu den vorstehenden Ergebnissen gefhrt

hatten, zu entscheiden gesucht.

Auf ein Ilectar Boden berechnet sich aus den

sorgfltigen Analysen die Salpetermenge der wach-

senden Pflanzen fr Borago zu 120 kg und fr die

verschiedenen Amarantusarten zwischen 128 und

320 kg. Das in diesem Salpeter enthaltene Kalium

stammt aus dem Boden; denn 1 kg Erde enthielt

vor der Vegetation 6,4 g Kalium und nach derselben

4,7 g. Der Stickstoff des Salpeters entstammt gleich-

falls ganz oder zum grssten Theile dem Boden,

denn 1 kg Erde enthielt vor der Vegetation 2,75 g
Stickstoff und nach derselben 1,73 g. Der Boden

bat also der Pflanze Stickstoff abgegeben; aber auch

die Atmosphre kann der Pflanze Nitrate liefern,

sowohl als Ammoniak, wie als salpetrige Sure, als

auch vielleicht in Gestalt freien Stickstoffs.

Die Frage aber war noch zu entscheiden, in welcher

Gestalt der Stickstoff in die Pflanze gelange. Bei den

Versuchen
,
deren Resultate in der vorliegenden Ab-

handlung mitgetheilt sind, enthielt der Dnger, der

auf dem Acker ausgebreitet worden, nur Spuren von

Nitraten. Der Boden war zwar berall salpeterhaltig,

aber die Menge des Salpeters in der Erdschicht, in

welcher sich die Wurzeln der Pflanzen ausbreiteten,

wir bedeutend geringer, als die in den Pflanzen selbst

gefundene; die Menge Kaliumnitrat im Ilectar Boden

betrug nmlich nur 54 kg, das ist etwa die Hlfte

bis '

6 von dem Salpeter der Pflanzen. Ausserdem

hatte sieh die Menge des Salpeters im Kilogramm
Boden nicht wesentlich durch die Vegetation vern-

dert; vor derselben war sie 81 g und nach derselben

80 g. Selbst wenn man bercksichtigt, dass in der

Ackererde dauernd Salpeter gebildet wird, so reicht

der so gebildete Salpeter, nach einer vergleichenden

Bestimmung, in keiner Weise ans, um die in der

Pflanze gefundene Menge zu erklren. Auch die aus

der Luft stammende salpetrige Sure knnte pro
Ilectar nur etwa. 1,10 kg Salpeter liefern, also etwa

nur den 30. Theil von der in Borago gefundenen

Menge.
Aus diesen Thatsachen folgt, dass das in den unter-

suchten Pflanzen gefundene Kaliumnitrat weder in

dem Dnger, noch im Boden, noch in der Luft prexi-
stivt hat. Wenn hiermit auch nicht behauptet werden

soll, dass die Pflanze keinen Theil ihres Salpeters den

hier erwhnten Quellen entnimmt, so ist doch so viel

sicher erwiesen , dass die Pflanze nur einen Theil

ihres Salpeters von aussen her beziehen kann ,
und

dass sie einen wesentlichen Theil selbst bil-

den m uss.

Hiermit stimmt die Thatsache, dass sowohl die

absolute, wie die relative Menge des Kaliumnitrats

von den Nebenwurzeln zur Wurzel und von dieser

zum Stengel zunimmt; dies weist darauf hin, dass

der Stengel der Hauptsitz der Salpeterbildung ist.

Die Art, in welcher diese Salpeterbildung stattfindet,

denken sieh die Verfasser hnlich wie die Salpeter-

bildung im Boden, indem, was im Boden die Fermente,

in der Pflanze selbst bestimmte Zellen leisten. Ein

Versuch sprach zu Gunsten dieser Deutung: Eine

Portion Ackererde, die durch Auswaschen von ihrem

Salpeter befreit worden
,
wurde durch Erhitzen steri-

lisirt, so dass die in demselben enthaltenen, nitrifi-

cirenden Fermente unwirksam wurden; wurde aber

dieser sterilen Erde ein Stckchen eines Amarantus-

stengels zugesetzt, so konnte nach einiger Zeit eine

betrchtliche Menge neugebildeten Salpeters nachge-

wiesen werden. Die Zellen des Amarantnsstengels
knnen somit die Rolle eines salpeterbildenden Fer-

mentes spielen; die Annahme ist also gerechtfertigt,

dass sie auch in der lebenden Pflanze diese Rolle

wirklich bernehmen.

G. vom Rath: Arizona, Studien und Wahr-
nehmungen. (Heidelberg, Winter.)

In lebendiger und anschaulicher Sprache schildert

der durch eine Reihe hnlicher Publicationcn bereits

seit lngeren Jahren auch in weitereu Kreisen be-

kannte Verfasser Land und Leute von Arizona, wie

sie sich ihm auf seiner Reise durch den nordameri-

kanischen Continent gezeigt haben.

Arizona, welches durch seinen Reichthum an edlen

Metallen zu wiederholten Malen die Aufmerksamkeit

der europischen Nationen auf sich gelenkt hat, zerfllt

seiner Oberflchengestaltung nach in zwei wesentlich

von einander verschiedene Hlften. Der nordst-

liche Theil stellt eine sanft gewlbte Hochebene vou

12 000 bis 13 000 Fuss Meereshhe dar, welche, zu-

sammenhngend mit den Auslufern des Wahsatsch-

gebirges und der Rocky Mountains, einen Theil der

cbntinentalen Wasserscheide zwischen Mississippi und

Colorado bildet. Dieser gewaltigen Erhebung sind

theils einzelne Bergkuppen, theils Kettengebirge auf-

gesetzt. Die Flussthler dieses Gebietes zeigen meist

die Form tief eingeschnittener Canons.
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Der geologische Bau dieses Landestbeiles ist in

grossen Zgen folgender : Im Nordosten des Gebietes,

in der Nabe der alten Indianerstadt Zufii, herrseben

rothe, der Triasformation angehrende Sandsteine, ab-

wechselnd mit rothen Tbonen, vor, berlagert von lich-

ten, der Kreide zuzurechnenden Sandsteinen. Durch

gewaltige Denudationen ist die einst zusammenhn-

gende Schichtenmasse zerstrt und in zahllose ge-

trennte Tafelberge, Pfeiler und Sulen zertheilt,

welche zum Theil vortreffliche Naturfestungen bilden.

Im Oberlaufe des Colorado Cbiquito treten unter den

Sandsteinen Gyps fhrende, sandige Schiefer und

Mergel mit unreinen Kalkschiefern auf, welche der

permischen Formation angehren. Der Mittellauf

des Chiquito bezeichnet annhernd die Grenze zwi-

schen Perm und Carbon ,
welch letztere Formation

durch geschichtete Kalksteine und Kieselkalke ver-

treten ist. Diese bilden die Oberflche des Grand

Canou-Distrietes, welcher ausserdem basaltische Laven

in mchtiger Entwickelung zeigt. Gegen Westen

fllt das Gebirge in mehreren, durch Sierren von ein-

ander geschiedenen Stufen ab. Das Profil der palo-
zoischen Schichten steht hier am Rande eines

Plateaus in senkrechtem Abfall zu Tage ,
whrend

das Plateau selbst aus altkrystalliuischem Gestein

besteht. Die Sierren weisen zum Theil grauitische

und porphyrische, zum Theil jngere, vulkanische

Gesteine auf.

Parallel einer von Nordwest nach Sdost strei-

chenden Linie fllt das Plateau 6000 bis 9000 m ab.

Auch die sdwestliche Landeshlfte ist. von zahl-

reichen parallelen Gebirgsketten durchzogen , welche

sich durch khne Felsformen auszeichnen und meist

aus altkrystalliuischem Gestein zu besteben scheinen.

Die Flussthler verlaufen theils zwischen den einzel-

nen Kettengebirgen, theils durchbrechen sie dieselben.

Arizona gehrt zum Stromgebiete des Colorado,

von dessen zerklfteten, felsigen Ufern und tief ein-

geschnittenen Canons der Verfasser ein anschauliches

ISild entwirft. Der Colorado hat im Laufe der Zeit

durch die ungeheuren Scblammmasson, die er bestn-

dig dem Californischen Golfe zufhrt und deren rtb-

licher Frbung er seinen Namen verdankt, den nrd-
lichen Theil des Golfes abgedmmt und trocken ge-

legt, so dass jetzt im Norden des Golfes eine weite

Landstrecke ,
die Colorado Desert, zum Theile tief

unter dem Meeresspiegel liegt. Der bedeutendste

Nebeniluss des Colorado ist der Gila, der, von der

Sierra Madre kommend, zahlreiche kleinere Zuflsse

in sieh aufnimmt, in der heissen Jahreszeit jedoch
sehr wasserarm ist.

Wie in orograpbiscber und geologischer Bezie-

hung, so unterscheiden sich die beiden Hlften des

Landes auch wesentlich durch Klima und Vegetation.

Whrend bei Prescott im Nordosten des Gebietes eine

mittlere Jahrestemperatur von ca. ll n C. und eine

mittlere Regenmenge von 0,387 m beobachtet wurde,

betrgt die mittlere Jahrestemperatur zu Yuma, im /

Sdwesten des Landes, 22,4 C. , und Temperaturen
von ber 4G C. im Schatten sind nicht selten. Die

mittlere Regenmenge betrgt nach 7jbrigeu Beobach-

tungen 0,052 in, nur 20 Tage des Jahres sind durch-

schnittlich bewlkt. Neben der Hitze bilden die glhen-
den Staub- und Sandwinde eine Landplage. Dem Klima

entspricht auch die Vegetation. Whrend auf den

Hochebenen des nordwestlichen Gebietes weite Coni-

ferenwaldungen sich ausbreiten, herrschen im Sden
Algarobia, Yucca, sowie Agaven, Opuntien und Cacteen

vor, welch letztere von den Eingeborenen ihrer

Frchte wegen zum Theil sehr geschtzt sind.

Die Eingeborenen von Arizona, deren Wobnsttteu
und Lebensgewohnheiten der Verfasser in lebendiger
Weise schildert, stellt er als friedfertige und arbeit-

same Menschen dar, welche wohl im Staude wren,
eine hhere Kulturstufe zu erreichen, wenn die Regie-

rung ihnen einigermaassen entgegenkme. Zahlreiche,

zum Theil ausgedehnte Ueberreste frherer Wobnun-

gen und Grabsttten lassen auf eine frhere Kultur

schliessen, und auch die ersten Eroberer, welche um
1540 bis 1583 Arizona durchstreiften, berichten von

einer zahlreichen, im Wohlstande lebenden Bevlke-

rung, doch ist die Vorgeschichte des Landes in tiefes

Dunkel gehllt und was darber erzhlt wird
, trgt

einen sagenhaften Charakter. Der Verfasser schil-

dert die Verhltnisse der Eingeborenen in frherer

Zeit und unter dem jetzigen Regimente, sowie die

Thtigkeit der Missionen, und beleuchtet scharf und

ohne Schonung die Umstnde, welche zum Rck-

gange und zur tbeilweiseu Vernichtung der ursprng-
lichen Bevlkerung in Arizona und im brigen Ame-

rika gefhrt haben. An der Hand zahlreicher, zum
Theil officieller Quellen weist er nach, wie Eigen-

nutz, Gleichgltigkeit, unvorsichtige Einschleppung
ansteckender Krankheiten und gewaltsames Zurck-

drugen zur theilweisen Ausrottung der Eingebore-

nen, ber deren Charakter sich alle Reisenden aus-

nahmslos gnstig aussprechen, gefhrt haben, und

wie erst seit dem letzten grossen amerikanischen

Brgerkriege in dieser Beziehung eine Wendung
zum Besseren eingetreten sei. v. II.

Kleinere Mittheilungen.
L. Crnls : Beobachtungen des Kometen Fabry

im Mai. (Comptes renius 1886, Tome CII, p. lo64.)

Auf der Sternwarte zu Rio ist der Komet Fabry
zum ersten Male am 2. Mai gesehen worden, als er das

Maximum seiner Helligkeit bereits erreicht hatte. .Sein

scharf begrenzter Kern hatte da das Aussehen eines

Sternes 5. Grsse und war von einer Coma von 20* Dureh-

messer umgeben, whrend der Schweif sich zu einer

Lnge von 5 bis 6 entfaltete.

Seit dem 2. Mai hat der Komet sehr schnell an

Ulauz verloren, sowohl wegen Abnahme des Eigenlielit.es,

wie wegen des Mondlichtes. Am 13. war der Kern ver-

schwommen, und der ganze Komet bot nun das Aus-

sehen eines Nebels von 10' im Durchmesser mit einem

Schweifrudiment.

Die Spectralanalyse durch ein Speetroskop mit

gerader Durchsicht, aus fnf II offniann' sehen Prismen

bestehend, und mit schwacher Dispersion, hat deutlich

die drei charakteristischen Banden der Kohlenstoff-

Verbindungen gegeben.
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L. Soret: lieber die Durchsichtigkeit des
Wassers i m (1 e n f e r See. (Arcliives des sciences

physiques et naturelles. Sei-. 3. T. XV, 1886, p. US.)
Die Commission zur Untersuchung des Genfer Sees

hat am 15. Mrz und in der Nacht vom 15. zum 16.

Beobachtungen ber die Durchsichtigkeit des Seewassers

angestellt, ber welche Herr Soret der physikalisch-
naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Genf kurzen

Bericht erstattete.

Die Commission hat ihre Messungen vorzugsweise
an drei Punkten ausgefhrt: die wichtigsten dieser Ver-

suche waren die in der Nacht mit dem Lichte einer

Edisonlampe angestellten. Es wurde gemessen, in wel-

chen) Alistande in horizontaler wie in senkrechter

Richtung man den leuchtenden l'unkt der Lampe nicht

mehr unterscheiden knne, und in welcher Entfernung
man ihr diffuses Licht nicht mehr erkenne. Die Resul-

tate, welche spter im Detail verffentlicht werden

aollen, beweisen, dass das Wasser im Winter am durch-

sieht igsten ist, wie dies auch Herr Forel bei seinen

Untersuchungen gefunden (Rdsch. I, 153).

Die Durchsichtigkeit des Wassers am Tage wurde
mittelst einer weissen Scheibe geprft, die man ins

Wasser versenkte, und die erst bei einer Tiefe von
17m und selbst 19m unsichtbar wurde, ein Werth, der

das von Herrn Forel gefundene Maximum noch ber-

steigt. Sehr interessant war die Wahrnehmung, dass

diese Grenze der Sichtbarkeit einer Scheibe nicht so

schnell abnimmt bei sinkendem Tage, als man erwarten

sollte. Nachts bei schwachem Mondenscheine reichte

die Sichtbarkeit weiter als 10 m Tiefe.

T Ihmori: Ueber die Aufnahme des Qucck-
silberdampfes durch Platinmohr. fAnnalen

der Physik, N. F., Band XXVUI, S. 81.)

Mittelst einer usserst empfindlichen Wage des Frei-

burger physikalischen Instituts, die durch eine Belastung
mit 1 Decimilligramm einen Ausschlag von oOScalentheilen

geben konnte, hat der Verfasser die bei einer anderen

Untersuchung zufllig bemerkte Absorption von Queck-

silberdampf durch Platinmohr messen knnen. Ein
5 Stunden lang fortgesetzter Versuch, in dem der Aus-

schlag der Wage jede Stunde notirt wurde, ergab, dass

0,3g Platinmohr in dieser Zeit bei 17C. 0,0021g Queck-
silber aufgenommen hatte; das frische Platinmohr hat

in den ersten Stunden mehr Quecksilber aufgenommen
als spter. Wurde das Platinmohr % Stunde lang auf

340 erhitzt, so gelang es nicht, die Quecksilberaufnahme
in der frheren Strke herzustellen, sie war im Gegen-
theil sehr geschwcht.

Platinschwamm nahm unter hnlichen Versuchsbe-

diugungen viel weniger Quecksilberdampf auf, als das

Mohr; Platinblech zeigte gar keine Gewichtszunahme in

Berhrung mit Quecksilberdampf, ebenso wenig Gold-
blech und Messingblech. Silberblech hingegen nahm
schon in der ersten Stunde Quecksilber auf, entsprechend
2,7Scalentheilen ;

es ist danach zu vermuthen, dass dieses

Metall in einem dem Platinmohr entsprechenden Zustande
bedeutend mehr Dampf absorbiren wrde als dieses.

Aus einem abgeschlossenen Rume konnten Quecksilber-

dmpfe durch Platinmohr fr das Spectroskop nicht zum
Verschwinden gebracht werden.

Herr Ihmori benutzte die Absorption des Queck-
silberdampfes durch Platinmohr dazu, um die Dampf-
spannung des Quecksilbers bei einigen Temperaturen zu

bestimmen, and fand Werthe, welche bedeutend kleiner

waren als die von Kegnauld und Herrn Hagen ge-
messenen und sich den von Herrn Hertz berechneten
nherten. Nach den Bestimmungen des Herrn Ihmori

wre die Spannung des Quecksilberdampfes bei

0,00033, bei 13,3 = 0,()010G und bei 15" = 0,0011(1.

II. W. Vogel: Ueber einige Farbenwahrneh-
mungen und ber Photographie in natr-
lichen frben. (Annal. d. Physik, N. 1'., Bd. XXVIII,
S. 180.)

Es ist bekannt, dass bei der Mischung von blauen

und gelben Farbstoffen gewhnlich ein grnes Pigment
zu Stande kommt. Weniger bekannt scheint zu sein, dass

verschiedene gelbe und blaue Anilinfarben mit einander

gemischt nicht Grn, sondern Roth liefern. Herr Vogel
nimmt zwei flache Flaschen aus weissem Glase, fllt die

eine mit verdnnter alkoholischer Lsung von Ohrys-
anilin, die andere mit, einer Lsung von Anilinblau, und
whlt die Verdnnungen so, dass sie mit dem Taschen-

spectroskop geprft, die eine ausser Blau noch Roth, die

andere neben Gelb noch Roth durchlset. Legt man nun
beide Flaschen ber einander und beobachtet das durch-

gelassene Licht mit freiem Auge, so erscheint dieses

nicht grn, sondern roth.
Das Spectrumviolett wird gewhnlich zu den gut

sichtbaren Farben gerechnet, und man weist ihm sogar
eiue hervorragende Rolle als Grundfarbe zu. Herr Vogel
hat hingegen die Erfahrung gemacht, dass last alle Farben-

eindrcke, die wir violett nennen, ihre Nuancen emittir-

ten oder reflectirten blauen und rothen Strahlen ver-

danken, selbst dann, wenn prismatisches Violett eben-

falls vorhanden ist. Dies zeigt sich deutlich bei der

Spectralanalyse des Methylvioletts, des leuchtendsten
violetten Pigments, das wir besitzen. Seine Lsungen
lassen violette, blaue und rothe Strahlen leicht hindurch

;

beobachtet man dasselbe durch eiue rothe Strahlen ab-

sorbirende Lsung von Kupferoxydammoniak, so erscheint

das Methylviolett rein blau, obwohl man im Spectroskop
erkennt, dass die violetten Strahlen ungeschwcht hin-

durch gegangen sind. Dasselbe beobachtet man bei dem
violetten Licht einer mit Stickstoff gefllten G ei ss le r'-

schen Rhre. Obwohl dasselbe reichlich spectralviolette
Strahlen aussendet, erscheint es durch eine Schicht

Kupferoxydammoniak betrachtet, blau. Diese beiden
Thatsachen sprechen dafr, dass das Spectralviolett an
der Violettempfindung fast gar keinen Antheil hat, diese

vielmehr nur durch das Zusammenwirken von rothen
und blauen Strahlen hervorgerufen wird.

Der Aufgabe, Photographien in natrlichen Farben
darzustellen, hatte man sich in jngster Zeit in der Weise

genhert, dass man von den farbigen bjeeten drei Ne-

gativplatten aufnahm, die eine durch ein rothes, die

zweite durch ein gelbes, die dritte durch ein blaues

Glas, die Negative auf lithographische Steine copirte
und diese dann mit passend gewhlten Druckfarben nach
Art des Farbendruckes verwendete; die Entdeckung, dass

man durch Zusatz von bestimmten Farbstoffen zur licht-

empfindlichen Platte diese fr alle Lichtstrahlen empfind-
lich machen knne, erleichterte die Herstellung solcher

Negative. Gleichwohl sind Drucke mit nur drei Steinen

roh und unknstlerisch, und Herr Vogel schlgt daher

vor, statt der drei sechs Negativplatten herzustellen, und
zwar empfiehlt er die Bromsilberplatten durch Frben
mit Naphtolblau fr Roth, durch Cyanin fr Orange, durch
Eosin fr Gelb, durch Safranin fr Grn und durch
Fluorescein fr Grnblau empfindlich zu machen; da die

Bromsilberplatten fr Blau bereits empfindlich sind, und
das Violett nach dem Obigen nicht in Betracht kommt,
so kann man sich Negative fr alle Farben des Objectes
herstellen. Der Farbstoff aber, in welchem jede
dieser Platten gedruckt werden muss, um
das Object in seinen natrlichen Farben wiederzugeben,
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ist derjenige, welcher als optischer Seil-

sihilisator gedient hat.

Mit diesem Princip ist nach HerrnVogel die wis-

senschaftliche Fhrung fr den Farbendruck gegeben
und eine Annherung au die Naturwahrheit in qualita-

tiver Hinsicht erreicht. In quantitativer sind noch

Fehler mglich, die aber durch spectrophotometrische

Messungen ebenfalls beschrnkt werden knnen."

Adrian J. Brown: Ueber ein Essig- Ferra ent,
das Cellulose erzeugt. (Journal of the Chemical

Society, Vol. XLIX, 1886 June, pag. 432.)

Im Verfolge einer Untersuchung ber die chemische

Wirkung des Baeterium aceti lenkte sich die Aufmerk-

samkeit des Verfassers auf ein anderes bei der Essig-

ghrung auftretendes Ferment, das schon lange unter

dem Namen Essighutehen" , Essigmutter" [vinegar

plant bei den Englndern] bekannt ist. Herr Brown
hat dieses Ferment durch Reinkulturen auf fester Gela-

tine und auf Bierwrze isolirt und nher untersucht.

Die zhe Haut der Essigpflanze" besteht, wie die

mikroskopische Untersuchung ergiebt, aus Bacterien,

die reihenweise angeordnet und durch eine durchsichtige,

structurlose Membran verbunden sind. Die stbchen-

frmigen Bacterien mit ihren Mikrococcen und ihre Thei-

lungsvorgnge haben nichts Besonderes, sie von anderen

Auszeichnendes, wohl aber die sie verbindende Haut.

Die Bacterien ben auf ihr Substrat dieselbe chemische

Einwirkung aus wie das Baeterium aceti, indem sie den

Aetbylalkohol zu Essigsure, Dextrose zu Gluconsnre

oxydiren und Lvulose aus Mannitol bilden; die zwischen

den Bacterien liegende Haut zeigt alle Reactionen reiner

Cellulose. Es muss daher der in dem Essighuteheu
enthaltene Mikroorganismus von dem Baeterium aceti

getrennt werden, da ihm allein die Eigenschaft zukommt,
aus seinem Substrate Cellulose zu bilden.

Eine Reihe von Kulturen mit verschiedenen Sub-

straten lehrte, dass nicht aus allen Nhrstoffen Cellulosae

von diesem Fermente gebildet werden konnte. Es gelang
dies bei der Kultur auf Dextrose, auf Mannitol und auf

Lvulose; hier werden sogar 50 bis G0 Proc. Cellulose

in der trockenen Haut gefunden. In Strke mit Hefe-

wasser, das auch bei den anderen Nhrmitteln das Medium

gebildet hatte, ferner in Rohrzucker mit Hefewasser und

in reinem Hefewasser wurden nur sehr unbedeutende

Mengen oder gar keine Cellulose gebildet. Ein Zusatz

von 4 Proc. Alkohol zum Hefewasser hatte keine Ver-

mehrung der Cellulose zur Folge.

Da die Essigmutter" bisher noch keinen besonderen

wissenschaftlichen Namen hat, schlgt Herr Brown vor,

sie wegen ihrer Fhigkeit, Cellulose zu bilden, Baeterium

xylinum" zu nennen.

D. Barfurth: Biologische Untersuchungen ber

die Bachforelle. (Anh. f. mikroskop. Anatomie,

Bd. XXVII, 1886, S. 124.)

Dass Forellen hufig, besonders in der Domesti-

cation (wenn man die Aufzucht in Teichen so nennen

darf), steril bleiben, ist eine bekannte Thatsache, welche

Barfurth neuerdings zum Gegenstande einer inter-

essanten Untersuchung gemacht hat. Durch Isolation

der sterilen Thiere und jahrelange Beobachtung stellte

er zunchst fest, dass die Sterilitt in den weitaus

meisten Fllen eine vorbergehende ist, dass die

Thiere in der nchsten, sptesteus zweitnchsten Laieh-

periode wieder geschlechtsreif werden. Die Ursache

dieser vorbergehenden Sterilitt liegt in der meist

durch ussere Umstnde bedingten Unmglichkeit fr
das Thier, seine reifen Geschlechtsstoffe in einer Laich-

periode abzusetzen
,

sei es
,

dass die Natur der Ge'-

wsser (Schlammboden) dazu nicht geeignet ist, oder
dass das Thier zu spt zur Reife kommt. In solcheu

Fllen werden die reifen Geschlechtsproducte vom Or-

ganismus bis zur nchsten Laichperiode allmlig wieder

resorbirt, was bei dem Weibchen bei der Massenhaftig-
keit seiner Geschlechtsproducte (Salmoniden haben be-

kanntlich die grssten Eier unter allen Knochenfischen)
natrlich viel tiefer in den Stoffwechsel eingreift als

beim Mnnchen. Die Resorption der alten Geschlechts-

producte erweist sich der Ausbildung neuer bis zu einem

gewissen Grade als hinderlich
;
wo also die Resorption

(bei zu reichlicher Nahrung, Mastforclleu) zu langsam vor

sich geht, kann die Unfruchtbarkeit nie lnger an-

dauern, ja dauernd werden und zu bindegewebiger De-

generation der Geschlechtsorgane fhren. Die histologi-

schen Vorgnge bei der Resorption bergehen wir, als

nur fr Fachkreise von Interesse. J. Br.

H. Dewitz: Anleitung zur Anfertigung und
Aufbewahrung z o o t om i s c h e r Prparate.
(Mayer und Mller, Berlin 1886. 96 S., 12 Tat'.)

Ohne die Anschaffung theurcr Apparate zu fordern,
fhrt Herr Dewitz Methoden an, wie in mglichst ein-

facher Weise Thiere zu prpariren und die Prparate
zum Aufbewahren zu behandeln sind. Einige gerade
Secirmesser, einige verschieden grosse Scheeren und

Pineetteu, von denen je eine sehr spitz sein muss, reichen

aus, um gewhnliche Sectionen vorzunehmen. Die Pr-
paration geschieht fast immer unter Wasser oder Alko-
hol in Schalen mit Wachsboden. Die Thiere mssen erst

unmittelbar vor Beginn der Prparation getdtet werden,
durch Alkohol, Chloroform oder heisses Wasser; ein

pltzliches Abtdten und ein Erhrten der Gewebe erzielt

man durch eine % 1 procentige Chromsure. Die Chrom-
sure muss durch Wasser wieder entfernt werden.

Die Glser, in welchen die Dauerprparate aufbe-

wahrt werden, mssen luftdicht verschlossen sein. Der

eingeschliffene, trockene Stpsel wird mit Vaseline be-

strichen oder der aufgeschlifl'ene Glasdeckel mit Paraffin

befestigt. Zu letzterem Zwecke, bestreicht mau den trocke-

nen Band des Glases mit Paraffin, erhitzt den Deckel
und drckt ihn auf; Lcken im Verschluss werden durch

flssiges Paraffin ausgefllt. Ein guter Kitt wird auch

hergestellt ans Guttapercha und Talg (3 : 1). Durch Uebcr-

binden des Verschlusses mit einer frischen Schweins-
oder Riiiderblase wird das Geiss zum Transporte ge-

eignet.
Als Aufhewahrungsfissigkeit nimmt man 05procen-

tigen Alkohol. Die Objecte werden mit Hausenblase auf

einer Glasplatte befestigt oder auch mit Igelstaehein etc.

auf einer Wachstafel festgesteckt ;
im letzteren Falle

darf der Alkohol nur 70 procentig sein.

Trockenprparate stellt mau her durch Hrten des

Objoets mit absolutem Alkohol (8 Tage) und weiteres

Behandeln mit Terpentinl und Trocknen au der Luft.

Zu Injectionen kann man eine gewhnliche chirur-

gische Zinkspritze verwenden; die Canlen macht man
aus Glasrhren. Als Iujectionsflssigkeiten benutzt man

folgende: 1) Eine durch Zusatz von Essigsure ziegel-

roth gefrbte Lsung von Carmin in Ammoniak wird zu

weisser Gelatine gesetzt und das Gemenge auf dem Wasser-

bade erhitzt; zu der Lsung setzt man V5 des Volums

Glycerin. 2) Aus Gelatine, Hllenstein und etwas Pyro-

gallussure erhlt man eine intensiv graubraune Masse.

3) Ausserdem gebraucht man Wachs mit % Terpentinl,

gefrbt durch Zinnober und Mennige. Bei der Injeetion
muss Object und Spritze warm sein.

Die nhere Art und Weise der Prparation wird au

einer Reihe von Beispielen aus den verschiedenen Thier-

klasseu erlutert und auf 12 Tafeln illustrirt.

Durch das Erscheinen des vorliegenden Buches wird

in erfreulicher Weise eine fhlbare Lcke in der zoolo-

gischen Literatur ausgefllt.
K. J.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Vorlag von Friedrich Vieweg und Solin iu lirauuschwoig. Kr dio Rodaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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\V. F. Deutung: Das physische Aussehen
des Planeten Mars im Jahre 188G.

(Natura, Vol. XXXIV, 1886, Juni, p. 10t.)

Im Laufe des Mrz und April d. J. wurde der Plane!

Mars mit einem 10 zlligen Refractor und 252 oder

475 fachen Vergrsserungen systematisch beobachtet;

er war zwar schon am 6. Mrz zur Opposition gelangt,

aber erst gegen Ende des Monats konnten die Beob-

achtungen begonnen werden. Die Stellung des Pla-

neten war insofern keine sehr gnstige, als sein

scheinbarer Durchmesser nur 16,6" betrug, wh-
rend er bei der Opposition von 1877 29,5" gewesen;
aber bei der diesjhrigen Opposition war die nrd-
liche Hemisphre des Planeten (die bisher noch nicht

so eingehend untersucht ist wie die sdliche) der

Beobachtung sehr zugnglich, da in den Monaten

Mrz und April das Centrum der Plauetenscheibe

22" nrdlich von seinem Aequator gelegen war.

So zahlreich und mannigfaltig die Zeichnungen
auch waren, die auf dem Planeten gesehen worden,
so konnten sowohl wegen der Kleinheit des Planeten-

<lurchines8ers wie wegen der Seltenheit sehr gnsti-

ger Lnftbeschaffenheit nur wenige sicher aufgezeich-
net werden. Herr Denning giebt in dem vor-

stehenden Aufsatze nur eine Beschreibung der all-

gemeinsten Resultate, die er bei seinen Beobachtungen
gewonnen, welche zwischen 23. Mrz und 30. April
sich auf 21 Abende erstreckten. Die Abbildungen,
die nur bei sehr klarer Luft gefertigt wurden, stim-

men unter einander sehr gut berein und zeigen in

ihren Hauptzgen auch eine ziemliche Uebereinstim-

mung mit den Bildern, welche die Karten von Green,
Schiaparclli, K nobel und Anderen bieten. Auch

mit den Zeichnungen der Herren Terby und Boed-
dioker zeigen sich mannigfache Aehnlichkeiten, aber

auch viele Unterschiede, die grsser sind, als man
fr wahrscheinlich halten mchte.

Whrend der fnf Wochen, ber welche sich die

Beobachtungen erstrecken, hat Herr Denning keine

berzeugenden Beweise von physischen Aenderungen
in irgend einer Zeichnung gewonnen ;

aber die Zeit

war zu kurz, um hierber eine positive Behauptung
aufstellen zu knnen. Die geringen Unterschiede,

welche die einzelnen Zeichnungen darbieten, sind nur

derartige, wie sie durch locale Aenderungen der Lnft-

beschaffenheit erzeugt werden. In einer ungnstigen
Nacht knnen schwache Zeichnungen, die man vorher

unterschieden, verschwommen erscheinen, und in

sehr guten Nchten sieht man zarte Bilder, welche

sonst nicht wieder erkannt werden. Auf diese Um-
stnde muss ein grosser Theil der Unterschiede in

den Zeichnungen zurckgefhrt werden, mehr, als

gewhnlich angenommen zu werden scheint, und die

Behauptung von wirklichen Vernderungen kann nur

mit usserster Vorsicht nach eingehender Prfung
gewagt werden.

Unter den besonderen Punkten, welche Herr

Denning in seiner vorlufigen Mittheilung hervor-

hebt, sei hier nur bemerkt, dass seine Zeichnungen
mit denen, welche Herr Knobel im Jahre 1*73

angefertigt, besser bereinstimmen, als mit denen

desselben Beobachters, die 1884 publicirt sind. Dies

erklrt sich durch die Verschiedenheiten der Nei-

gung des Planeten, welche im April und Mai 1873

nahezu identisch war mit der im Mrz und April

1886.
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Ein ganz besonderes Interesse hat in der Aero-

graphie die Entdeckung des Herrn Sehiaparelli
aus dein Jahre 1K77 erregt, nach welcher auf der

Oberflche des Planeten ausser den bekannten Mee-

ren" auf den Continenten" linienartige Zeichnungen

vorkommen, die der Entdecker als Canle" bezeich-

net hat. Diese Canle hat der Mailnder Astronom

whrend der Opposition 1881/82 verdoppelt gesehen,

und ihre Existenz vollkommen besttigen knnen.

Herr Denning hat sehr oft Bilder gesehen, welche

eine derartige Coufiguration vermuthen lassen, aber

die italienischen Zeichnungen whrend der Monate

October 1881 bis Februar 1882 geben denselben einen

so bestimmten Charakter, eine so gerade Richtung
und eine so gleichmssige Frbung, wie sie Herr

Denning niemals gesehen. Diese zarteren und ver-

wickclteren Zeichnungen erschienen ihm, selbst unter

den gnstigsten Umstnden, als linienartige Schatti-

rungen in deutlichen Abstufungen der Tnung und

mit unregelmssigen Unterbrechungen und Verstr-

kungen. Wenn sie in der von Herrn Schiap arelli

gezeichneten Art existirt htten, dann htten sie

leicht geseheu werden mssen, so oft die Sichtbarkeit

eine gute gewesen, da diese Objecte mit dem Szlli-

gen Refractor der Mailnder Sternwarte beobachtet

worden sind
,

als der Durchmesser des Planeten mir

13" betragen.

Die Oberflchenzeichnungen dieses Planeten sind

so zahlreich und mannigfach, dass sie auf den vor-

handenen Marskarten lange nicht vollstndig darge-
stellt sind. In manchen Gegenden ist die Scheibe so

bunt, dass sie ein fleckiges Aussehen darbietet.

Dunkle Linien und Flecke sind mit hellen Rumen
so dicht unter einander gemischt, und es ist so schwie-

rig, sie mit der Stetigkeit zu beobachten, wie sie zur

Schtzung ihrer Lage und Gestalt nothwendig ist,

dass es unmglich ist, ganz befriedigende Zeichnun-

gen zu machen. Ein die Beobachtung begnstigen-
der Umstand ist die langsame Rotation des Planeten

(24,5 Stunden etwa), die pro Stunde nur 14,6" betrgt,

gegenber 36,7 beim Jupiter, so dass man mit Msse
die Ilauptzge zeichnen kann, bevor die betreffende

Stelle sich merklich verschoben; man kann auch eine

Zeichnung auf mehrere Abende vertheilen, wenn der

Beobachter jedesmal 37,4 Minuten spter au das

Fernrohr tritt. Beim Jupiter ist die Schwierigkeit
des Zeichnens wegen der schnellen Rotation (circa

10 Stunden) des Planeten sehr gross; schon in

wenig Minuten verschiebt sich die beobachtete Stelle

wesentlich, und man rauss sehr hastig die Karte ent-

werfen uud jede Beobachtung sofort abschliessen,

weil schon am nchsten Abend die relativen Ver-

schiebungen sehr bedeutend sein knnen.
In den letzten Monaten ist die nrdliche Polar-

calotte des Mars sehr hell gewesen, und hat einen

lebhaften Contrast gegen die schwcher reflectirenden

Theile der Oberflche dargeboten. Herr Denning hlt
die Untersuchung der hellen Theile des Mars fr ebenso

vrcichtig, als die der anderen, da sie wahrscheinlich mit-

den eventuellen Vernderungen der Oberflche in Zu-

sammenhang stehen. Die weissen Polarflecke des Mars

sind in vielen Zeichnungen des Planeten zu sehr ver-

nachlssigt.
In vielen anerkannten Lehrbchern der Astro-

nomie wird dem Mars eine dichte Atmosphre zuge-

schrieben. Herr Denning hat in seinen Beobach-

tungen keine Besttigung hierfr finden knnen; im

Gegentheil scheint ihm eine ungemein dnne Gas-

hlle viel wahrscheinlicher, weil die Hauptflecke un-

vernderlich sichtbar sind und die gelegentlichen Aen-

derungen mehr unserer Atmosphre als der des Mars

zugeschrieben werden mssen. Jupiter und Saturn

sind zweifellos von dichten Dmpfen umgeben, welche

die wirkliche Oberflche dieser Planeten dem Auge

verhllen; die Zeichnungen, die mau dort sieht, ge-

hren den Atmosphren an
,
daher ihre grossen Ver-

nderungen und Verschiebungen. Auf dem Mars

hingegen gehren die Zeichnungen der wirklichen

Oberflche des Planeten an, und daher ihre Bestn-

digkeit.

Wladimir Alexejew: Ueber Lsungen. (Annal.

der Physik, N. V., 1886, Bd. XXVIII, S. 305.)

Mit dem Studium der Lsungen hat sich Verfasser

viele Jahre hindurch beschftigt und zwar zunchst

mit der Untersuchung der Lsungen von Flssigkeit

in Flssigkeiten. Meist wurden die beiden Flssig-

keiten in zugeschmolzenen Rhren verschiedenen

Temperaturen ausgesetzt und durch Erwrmungen
oderAbkhlungen die Temperatur bestimmt, bei welcher

die beiden Substanzen gesttigte Lsungen bilden.

Die Abhandlung briugt nur die Resultate der zehn-

jhrigen Untersuchungen ber eine Reihe von Lsun-

gen organischer Flssigkeiten in Wasser und ge-

schmolzenem Schwefel, sowie ber Lsungen der

ersteren unter einander; wir entnehmen denselben

die nachstehenden Thatsachen.

Herr Alexejew unterscheidet bei der Zusammen-

fassung seiner Resultate zwei Typen der Lsungen
von Flssigkeiten in einander, und zwar 1) solche,

welche ohne Bildung chemischer Verbindungen vor

sich gehen, 2) Lsungen, bei deren Bildung eine

mehr oder minder stabile Verbindung wahrzunehmen

ist.

Fr den ersten Typus gelten folgende Stze:

1) Die Lslichkeit wchst regelmssig mit dem Steigen

der Temperatur und geht endlich bei einer gewissen

Temperatur in die Fhigkeit ber, sich in allen Ver-

hltnissen zu mischen. 2) Die gegenseitige Lslich-

keit zweier Flssigkeiten ist verschieden; diejenige,

welche die grssere Cohsion besitzt, ist auch lslicher.

3) Das Lsen ist von einer negativen Wrmetnung
begleitet, und das Maximum derselben fllt auf Ge-

mische aus gleichen Theileu. 4) Die Wrmecapacitt
der Lsung ist gleich oder grsser, als die mittlere

der Bestandteile.

Fr den Typus mit Bildung einer chemischen Ver-

bindung gelten die Stze: 1) Die gegenseitige Ls-
lichkeit wchst nicht regelmssig mit der Temperatur ;

die Curve derselben weist Maxima und Minima auf.
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l!) Eine Regelmfissigkeit in Bezug auf Cohaion der

Flssigkeit ist nicht wahrzunehmen. 3) Die Lslichkeit

des Hydrats ist immer grsser als die der wasserfreien

Verbindung. -1) Die Stabilitt der Verbindung, welche

aus einer ungleichen Anzahl von Moloclcn der Be-

standtheile zusammengesetzt ist, ist verschieden,

je nachdem einUebersehuss des einen oder des anderen

der Bestandteile zugegen ist. Dieser Unterschied

ist die Ursache, warum die Wrmetnung bald positiv

bald negativ wird, denn die positive Wrmetnung
der Verbindung kann durch die negative des Lsens

compensirt, oder sogar berstiegen werden.

Der Herr Verfasser ging nach Feststellung dieser

Satze an die Untersuchung des Einflusses, den der

Aggregatzustand der Krper auf ihre Lslichkeit hat.

Er verglich die Lslichkeiten von fester und flssiger

Salieylsiiure, Benzoesure und Phenol in Wasser durch

Ermittelung der Sttigungs-Temperaturen und kam

zu folgenden Schlssen: 1) Die festen Krper lsen

sich besser als die flssigen. 2) Bei ein und derselben

Temperatur geben erstere nur eine gesttigte Lsung,
letztere zwei. 3) Gesttigte Lsungen fester Krper
bilden sich bei den Sttigungs-Temperaturen, Lsungen
aber, welche die gelste Substanz beim Abkhlen

flssig ausscheiden, entstehen immer bei Temperaturen,

welche hher liegen, als die Temperatur der Sttigung.

4) Isomere Lsungen [so nennt Verfasser die Lsungen
einer und derselben Substanz im festen und im fls-

sigen Zustande] unterscheiden sich durch ihre, Ent-

stehungsweise, ihre Zersetzungstemperatur und ihre

Zersetzuugsproducte. 5) Uebersttigte Lsungen haben

zwei Zersetzungstemperatnren, eine, bei welcher Zer-

setzung mglich ist, und eine andere, bei welcher die

Zersetzung unumgnglich stattfinden niuss.

Die theoretischen Anschauungen , welche Herr

Alexejew im Verlaufe der Darstellung seiner Resul-

tate entwickelt und die er theils aus diesen Ergeb-

nissen ableitet, zum Theil zur Erklrung derselben

verwerthet, knnen an dieser Stelle nicht Gegenstand
der Besprechung sein, sie mssen im Original nach-

gelesen werden.

Axel Hamberg: Beitrge zur Chemie des

Meerwassers. Ueber das Stickstoff-

gas und die Kohlensure des Meer-
Wassers. (Journal fr praktische Chemie 1886, N. F.

Bd. XXXIX, S. 433.)

Whrend der wissenschaftlichen Expedition des

Herrn Norden skjld nach Grnland im Jahre 1883

sind von den verschiedensten Punkten des Meeres

Wasserproben gesammelt worden, welche Herr Ham-
berg im chemischen Laboratorium der Hochschule

zu Stockholm analysirt und zur Beantwortung ein-

zelner die Chemie des Meerwassers betreffender Fragen
verwerthet hat. Hier soll nur das in Krze besprochen

werden, was sich auf die beiden oben genannten Gase

bezieht; die Resultate in Betreff des Verhltnisses

zwischen den Sulfaten und Chloriden des Meerwassers

mssen in der Originalmittheilnng nachgelesen werden

(a. a. 0. S. 140).

Nach den neuesten Untersuchungen ist der Stick-

stoIVgehalt des Meerwassers in der Tiefe derselbe,

den dieses Wasser hatte, als es sieh zuletzt an di r

Oberflche befand und Luft absorbirte; der Sauer-

stofl'gehalt des Tiefwassers hingegen ist stets durch

die oxydirbaren organischen Stoffe und die lebenden

Thiero etwas vermindert. Die Menge des absorbir-

teu Stickstoffes hngt somit vorzugsweise von der

Temperatur ab
;
denn die kleinen Luftdruckuderuu-

gen sind ohne Bedeutung. Kennt man daher den

Absorptionseoeffieieuten des Meerwassers bei ver-

schiedenen Temperaturen und den Stickstoffgehalt

des Tiefwassers, so lassen sich die Temperaturen

bestimmen, welche das Wasser hatte, als es sich zum
letzten Male an der Oberflche befand.

Ueber den Absorptionscoefcienten des Wassers

fr Stickstoff bei verschiedenen Temperaturen

lagen mehrere von einander sehr abweichende An-

gaben der Herren Tornoe, Bunsen und Ditt-

mar vor; dies veranlasste Herrn IIa m berg, um zu-

verlssige Normalwerthe fr seine Stickstoffbestim-

mungen im Meerwasser zu erhalten, neue Messungen
des Absorptionscoefcienten des Wassers fr Stick-

stoff auszufhren. Die Versuche wurden mit Wasser

von den Salzgehalten OProc. (a), 1,7784 Proc. (b),

2,6580 Proc. (c) und 3,572(i Proc. (d) und bei den

Temperaturen
u

, -f- 10 und -)- 20" vorgenommen.
Die Durchschnittswerthe

,
zu denen die Messungen

gefhrt, sind die in nachstehender kleinen Tabelle

bersichtlich zusammengestellten; sie geben die An-

zahl der Cubikcentimetcr Stickstoff im Liter des

vorbezeichneteu Wassers bei der bestimmten Tem-

peratur an:

(I" -f- 10" + 20"

a . . . 19,139 15,144 12,028

b . . . 10,713 13,454 11,319

c . . . 15,732 12,729 10,750

d . . . 14,839 12,040 10,235

Man ersieht aus diesen Zahlen, welch grossen

Einfluss nicht nur die Temperatur, sondern auch der

Salzgehalt auf die Stickstoffabsorption ausbt. Herr

Bamberg hat aus seinen Versuchsresultaten For-

meln fr den Einfluss des Salzgehaltes und andere

fr den Einfluss der Temperatur auf die Absorption

des Stickstoffs berechnet und entwarf eine Tabelle

fr die zwischen den Temperaturen 3 und -f- 25

von Wasser vom Salzgehalte bis 3,5 Proc. absor-

birten Stickstoffmengen ,
welche fr die Deutung der

bei den Analysen von Meerwasser gefundenen Stick-

stoffmengen von besonderem Vortheile sein wird.

Bei den Bestimmungen der Kohlensure in den

Proben des Meerwassers hatte Herr Hamberg Werthe

gefunden, welche unter einander so sehr differirteu,

dass er, um ein Verstndniss der Befunde zu erzielen,

auch fr dieses Gas zunchst die Absorptionsverhlt-

nisse bei verschiedenen Temperaturen und verschie-

denem Salzgehalte bestimmen musste. Er liess das

zu untersuchende Wasser, dessen Alkalinitt bekannt

war, lngere Zeit mit atmosphrischer Luft in Be-

rhrung und maass dann die aufgenommene Kohlen-
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sure, wobei sich zeigte, dass die Temperatur einen

so bedeutenden Einfluss auf den Kohlensuregehalt

gehabt habe, dass einer Differenz von 10 Tempera-
tur ein Unterschied von 3 bis o' Proc. im Kohlen-

suregehalt entsprach. Bei dieser Vernderlichkeit

des Kohlensuregchaltes kann mau daher zuverlssige

Ergebnisse der Analysen des Meerwassers nur er-

warten, wenn die Umstnde, unter denen das Wasser

analysirt wird, genau denen entsprechen, unter welchen

es gesammelt worden.

Eine ganz besondere Schwierigkeit fr die Beur-

teilung der Kohlensure des Meerwassers bietet der

Umstand, dass dieses Gas nicht bloss wie die anderen

Gase vom Wasser einfach absorbirt und in freiem

Znstande in demselben enthalten ist, sondern vielfach

auch chemisch gebunden, und zwar in neutralen und

sauren im Meerwasser gelsten Salzen, vorkommt.

Ucber das Verhltniss der freien Kohlensure zu

der gebundenen ergaben sich einige Beziehungen,

auf welche hier nicht weiter eingegangen werden

soll. Der Vorgang 'der Kohlensureaufnahme aus

der Luft durch ein vllig kohlensurefreies Wasser

erfolgt in der Weise, dass zunchst eine mechanische

Absorption der Kohlensure statthat, von welcher

ein Theil von den freien Alkalien zu Carbonaten oder

Bicarbonaten gebunden wird. Diese Verminderung
der freien Kohlensure veranlasst eine neue Absorp-
tion von Kohlensure, durch welche wieder neues

Carbonat und Bicarbonat gebildet wird. Dieser Pro-

cess geht so lange vor sich
,

bis ein Gleichgewichts-

zustand einerseits zwischen der Kohlensure der Luft

und der mechanisch absorbirten, andererseits zwischen

dieser und der chemisch gebundenen eingetreten.

Diese Verhltnisse ndern sich mit der Temperatur,
und sie erklren wohl ausreichend, warum die Er-

gebnisse der Wasseranalysen so verschieden aus-

fallen.

Die Einwirkung der Verdnnung des Wassers

auf seinen Kohlcnsuregehalt fasst Herr Hamberg
in dem folgenden Satze zusammen: Wenn das Ver-

hltniss zwischen der freien Kohlensure und der

Alkalinitt wchst, so wchst das Verhltniss zwischen

den Moleclen sauren Carbonats und neutralen Car-

bonats; aus diesen beiden Ursachen folgt, dass auch

das Verhltniss zwischen der Totalmenge Kohlen-

sure und der Alkalinitt wchst.

Diese Umstnde werden es erklren, warum man, wie

Herr Hamberg am Eingnge des von der Kohlen-

sure handelnden Abschnittes erwhnt, jetzt noch

keinen richtigen Begriff von dem wahren Kohlensure-

gehalte des Meerwassers oder von den Schwankungen
desselben hat, und warum ebenso unsicher wie die

Kenntniss von der Quantitt der Kohlensure, ebenso

schwankend die Auffassung von den Bindemitteln

ist, welche die Kohlensure im Meerwasser zurck-

halten.

M. Schlosser: Beitrge zur Kenntniss der

Stammesgeschichte derHufthiere und
Versuch einer Systematik der Paar-
uuil Unpaarhufer. (Morphologisches Jahrbuch 1 888,

Band XII, S. 1.)

Die Genealogie der Hufthiere, besonders der Perisso-

dactylen, bildet lngst, ihrer relativen Vollstndigkeit

wegen, den Glanzpunkt der Sugethierpalontologie.
Seit der rhmlichst bekannten Monographie von

Kowalevsky ist aber keine zusammenstellende Dar-

stellung mehr erschienen, obgleich eine Flle ber-

raschender Funde in Nord-Amerika unsere Kenntnisse

nicht nur vervollstndigt und erweitert, sondern auch

in den wichtigsten Punkten modificirt hat. Drfte

doch die Anschauung von dem europischen Ursprnge
der chten Equiden gegenber den amerikanischen

Entdeckungen jetzt als allgemein verlassen gelten,

wie auch die Wiege der Rhinocerontideu und Tapiriden
von der neuen Welt wohl mit Recht fr sich in An-

spruch genommen wird. Die vorliegende Arbeit

Schlosser's ist, abgesehen von einigen Publicationen

Cope's und Marsh', die Ref. noch nicht zu Gesicht

gekommen sind, der erste Versuch einer umfassenden

Darstellung einer Stammesgeschichte der Ilufthiere,

der sich auf das gesammte bis jetzt vorliegende, gross-

artige palontologische Material sttzt.

Schlosser glaubt die Hufthiere mit ziemlicher

Sicherheit von den eoenen Condylarthra und durch

diese von insectivorenhnlichen Carnivoren ableiten

zu knnen. Die Condylarthra, deren Skelet noch viel

Anklnge an die Carnivoren zeigt, hatten wie alle

lteren Hufthiere ein noch sehr vollstndiges Gebiss

(3.1.4.3) mit bunodonteu Molaren und 5 mit Hufen

versehene Zehen, von denen jedoch die beiden Aussen-

zehen bei Phenacodus schon die beginnende Reduc-

tion erkennen lassen. Phenacodus (Puercobett, Unter-

eoen) muss als die Stammform der Perissodactylcn

angesehen werden, von der aus sich dieselben durch

die bekannte Reductiou des Fussskelets, Verbindung
der Molarhcker zu Jochen und allmligen Verlust

des Praemolaris 4 entwickelt haben. (So auch Wort-
mann: Rev. seieutifiq. 18.S4, T. 31.)

Auch Schlosser verlegt den Ursprung des

Pferdes nach Amerika
;
von hier aus haben wieder-

holte Einwanderungen nach Europa stattgefunden,

von deren jngster (Hipparion) sich die chten Equiden

Europas etc. entwickelt haben. Die Palaeotheriden

sind ein ausgestorbener Seitenzweig der Equiden. Die

drei noch brig bleibenden P.hylen der Perissodactylcn

sind die ausgestorbenen Chalicotheriden (wohl von

Phenacodus abzuleiten) und die Rhinocerontideu und

Tapire, welche sehr nahe mit einander verwandt, wohl

auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt, einen chten

Perissodactylcn, zurckgehen.
Die Hyracoideu stammen von einer bunodonteu

fnfzehigeu den Condylarthra nahe verwandten Form
;

ihre weitere Entwickelung schlgt den perissodaetylen

Typus ein mit Ausnahme des Carpus und Tarsus,

welche die ursprngliche Organisation beibehielten.

Die chten Perissodaetylen zeigen sioh sonst in Bezug
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auf das Skclct sehr adaptiv und man kann sagen,

dass im Gegensatz zu den Artiodactylen die meisten

ausgestorbenen Formen wegen mangelnder Adaption
des Gebisses zu Grundo gegangen sind. Zu frher

Verlust des Pm. 4, wie er bei diesen hutig zu be-

obachten ist, zieht nmlich die Unmglichkeit, die

Kautlche entsprechend zu vergrsscrn, nach sich, die

Fhigkeit zu letzterer Anpassung entschied aber nach

Schlosser (schon Kowalevsky hat sich in hn-

lichem Sinne geussert) ber den Weiterbestand der

Art, als mit dem Uebergauge von den subtropischen

Wldern des Eocns zu den mioenen Grasfluren eine

radicale Aenderung in der Nahrung der Pflanzen-

fresser eintrat.

Die Systematik der Perissodactylen gestaltet sich

also nach Schlosser folgendermaassen: 1. Selenolo-

phodunten, a) Ilyracotheriidae oder Equidae, b) Chali-

colbcriidac. 2. Ortholophodonten, a) Rhinocerontidae,

b) Tapiridae.

Die Artiodactylen leitet Schlosser ebenfalls

von den Coudylarthreu ab; ihre unmittelbaren Vor-

fhren sind noch unbekannt, drften aber den

Periptychiden nahe gestanden haben. Ihre weitere

Eintheilung ist folgende: 1. Anoplotberiidcn, 2. Dicho-

bunideu mit 5 Unterabtheilungen , a) Caenotheriiden,

b) Xiphodontiden, c) Traguliden, d) Gelociden, welche

bekanntlich durch die zum ersten Male bei ihnen

durchgefhrte adaptive Rednction des Fussskeletes zu

den Stammformen der chten Wiederkuer: Cervinen,

Antilopen und Bovinen geworden sind. 3. Tylopoda,
die sich sehr frh von den 4. Oreontiden abgegrenzt

haben, 5. Anthracotheriidae, 6. Suidae, der anatomisch.

aber nicht palontologisch jngste Stamm, an-

scheinend noch weiter eutwickelungsfhig".
Ein zweiter Theil

,
welcher sich mit den allge-

meinen Priucipien der phylogenetischen Entwickehuig
des Gebisses beschftigt, hat grosses, aber mehr

speciell palontologisches Interesse, weshalb wir von

einem Referat an dieser Stelle absehen. J. r.

G. Haberlaudt: Zur ADatomie und Physio-
logie der pflanzlichen Brenn haare.

(Sitzb. d. k;iis. Akad. d. Wissensch. Wien. I. Abtli. Febr.

1886, Bd. XCIII, S. 123.)

Es ist bekannt, dass Brennhaare, wie z. B. die-

jenigen unserer einheimischen Brenunegselu, an der

Spitze in einer kpfchenfrmigen Anschwellung endi-

gen, welche meist schief aufsitzt und bei der Berh-

rung sehr leicht abbricht, worauf das Haar in den

berhrenden Krpertheil eindringt und einen Theil

seines Inhalts in die Wunde ergiesst.

Herr Haberlandt zeigt nun, dass ausser durch

die Sprdigkeit der Wnde das Abbrechen auch durch

eine grssere Dnne der Haarwandung an der

betreffenden Stelle untersttzt wird. Hierdurch ist

die Al.bruchstelle deutlich vorgezeichnet. Aber diese

Einrichtung hat nicht bloss die Aufgabe, das Ab-

brechen zu erleichtern, sie bezweckt berdies, der in

den berhrenden Krper eindringenden Haarspitze

eine fr diesen Zweck mglichst gnstige Gestalt zu

geben. Die dnnere Stelle in der Wandung ist

nmlich so disponirt, dass das Abbrechen nicht

querber, sondern stets schiel' abwrts zu

erfolgt (s. die Figur, welche die Spitze

eines liieunhaares von Urtica dioica dar-

stellt). Dadurch wird eine beraus scharfe

Spitze geschaffen, und das geffnete Brenn-

haar erscheint nach demselben Modelle

eonstruirt, wie die Eiiistichcanle einer Injections-

spritze, oder wie die Giftzhne der Schlangen.

Mit einigen Modilicationen gilt dieses Schema fr
alle untersuchten Urticaceen-, Loasaceen- und Jatrpha-
arten (Euphorbiaceeu). Die Sprdigkeit der Membran

wird bei den Urticaccenhaaren durch Verkieselung,

bei den Loasaceen durch reichliche Einlagerung von

kohlensaurem Kalk, bei Jatropha durch sehr starke

Verholzung hervorgerufen.

Ueberblickt man eine grssere Anzahl von Arten

und Gattungen, so findet man, den Forderungen der

Eutwickelungslehre entsprechend, alle Uebergngt-

von einfachen kpfcheulosen Brennhaaren bis zu sol-

chen von der geschilderten zweckmssigen Form.

Bisher hatte man allgemein angenommen ,
dass

die Ameisensure die giftig wirkende Substanz

der Breunnesselhaare sei. Herr Haberlaudt weist

nun darauf hin, dass diese Annahme von vornherein

unwahrscheinlich ist, da beim Stich eines Breunnessel-

haares hchstens O.OOG mg Ameisensure in die

Wunde gelangen knnen. Die ausserordentlich inten-

siven Wirkungen der Haare tropischer Urticaceen

blieben hiernach unerklrlich.

Wenn man einige frische Brenuhaare mit der

Nadel zerdrckt, so dass ein Theil des Haarinhaltes

an derselben haften bleibt, und sich dann nach eini-

ger Zeit mit 4er inzwischen vollkommen trocken ge-

wordenen Nadelspitze, von der also die Ameisensure

verdampft ist, sticht, so stellt sich nach wenigen
Secunden das charakteristische Nesselgefhl ein, ver-

bunden mit Rthuug der Haut und Stippenbildung.

Es ergiebt sich hieraus 1) dass das Gift der Brenu-

haare nicht Ameisensure ist, und 2) dass dieses

Gift nur eine nicht flchtige Substanz sein kann.

Die Reactiouen wiesen auf das Vorhandensein

eines im Zellsafte gelsten Eiweisskrpers hin, welcher

beim Eintauchen der Brennhaare in siedendes Wasser

coagulirt. So behandelte Brennhaare hatten ihre eut-

zndungserregende Eigenschaft verloren. Aus den

Versuchen ging nun weiter hervor, dass nicht der

Eiweisskrper selbst als das fragliche Gift anzuspre-

chen ist, sondern dass letzteres eine Substanz ist,

welche gleich einem Enzym (oder ungenanntem Fer-

ment) durch Alkohol aus dem Zellsaft fllbar und in

Wasser neuerdings lslich ist. Bei der Coagulation

des Eiweisses wird dieses Enzym mit niedergerissen

uud unwirksam gemacht. Es drfte sich hiernach

auch fragen, ob die wirksame Substanz der Brenn-

haare uud Giftorgaue verschiedener Insecteu in der

That Ameisensure ist, wie gewhnlich behauptet
wird.
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Fr die Entleerung des giftigen Zellinhaltcs ist

nach Herrn Duval-Jouve der betrchtliche Turgor
der Brennhaarzelle von Bedeutung; beim Abbrechen
soll sich unter Heraustreten eines Flssigkeitstropfens
der Durchmesser des Haares verringern. Herr Haber-
landt konnte nur fter (aber nicht immer) eine Ver-

kleinerung des in der WanduDg nicht verhrteten
Haarbulbus constatircn. Auch kann man sicli mit
demselben Brennhaar zweimal in wirksamer Weise

stechen; beim zweiten Stiche ist aber die Turgor-
wirkung ausgeschlossen. Neben dieser ist daher

jedenfalls noch der Druck des berhrenden Krpers
auf das blasig erweiterte Ende des Brennhaares bei

der Entleerung desselben von Bedeutung.
Die Anwesenheit der Ameisensure in den Brenn-

haarzellen ist wahrscheinlich auf unvollstndige Oxy-
dation in Folge ungengenden Sauerstoffzutritls

zurckzufhren. Wie von Herrn de V r i e s u. A.

nachgewiesen wurde, sind die organischen Suren
wegen ihrer bedeutenden osmotischen Leistungsfhig-
keit fr den Turgor der Zellen von grosser Wichtig-
keit. F. M.

Kleinere Mittheilungen.
Balfour Stewart: Weber die Ursache der tg-

lichen Schwan k u n gen des Erdmagnetis-
mus. (Philosophien] Magazine. Ser. 3, Vol. XXI, May 1886,

r . 435.)

lieber die Ursache der tglichen Schwankungen des

Erdmagnetismus sind die mannigfachsten Hypothesen
aufgestellt worden. Drei verbreitete Hauptannahmen
beruhten auf der Voraussetzung 1) einer directeu Ein-

wirkung der Sonne, 2) eines Einflusses, den die Erwrmung
auf den Magnetismus der Luft habe, 3) einer Wirkung der
Erdstrme. Alle drei aber weist Herr Stewart als unzu-
reichend nach und begrndet dies damit, dass die Schwan-

kung des Erdmagnetismus mit dem Sonnenstande nicht

zusammenfllt, sondern ihm erst folgt, dass die Wirkungen
auf der nrdlichen Hemisphre denen auf der sdliehen
nicht gleich sind, dass die tglichen Schwankungen
zur Zeit der Sonnetleeken-Maxima ein und einhalb mal

grsser sind als zur Zeit der Minima, und endlieh dass
an den Erdstrmen keine entsprechende Schwankungen
mit dem Sonnenstnde nachgewiesen sind.

An die Stelle dieser Hypothesen stellt Herr Stewart
eine eigene auf, welche darauf beruht, dass er in den
hheren Schichten der Atmosphre elektrische Strme
annimmt, welche unter dem wrmenden Einflsse der
Sonnenstrahlen sich mit dem Trger der Elektricitiit

(der verdnnten Luft) verschieben und dadurch die

Schwankungen des Erdmagnetismus bedingen. Aus der

Begrndung dieser Hypothese sei hier nur kurz hervor-

gehoben ,
dass die Existenz solcher elektrischer Strme

wohl zugegeben werden msse auf Grund der Beobach-

tungen der Polarlichter, die den Erdmagnetismus sicht-

bar beeinflussen
;

ferner hat die neueste Untersuchung
des Herrn Schuster (Rdseh. I, 197) direct zu dem

Brgebniss gefhrt, dass die Ursache der tglichen
Schwankungen nach aussen von der Oberflche der Erde

liegen msse. Die Erwrmung der Luft durch die Sonnen-
strahlen beeiuflusst bekanntlieh die Leitungsfhigkeit der-

selben und muss daher Schwankungen erzeugen ;
noch mehr

aber wirkt sie, wie bereits erwhnt, dadurch, dass Strmun-
gen vom 'equator nach den Polen entstehen

,
welche

Verschiebungen der elektrischen Strme relativ zum Erd-

magnetismus erzeugen. Die Verstrkung der tglichen

Schwankungen des Erdmagnetismus zur Zeit derSonnen-
flecken-Maxima endlich erklrt Herr Stewart damit,
dass er annimmt, zur Zeit der grssten Sonnenthtigkeit
strahle die Sonne eine grssere Wrmemenge aus; aber
es werden nicht alle Wrmestrahlen gleichstark vermehrt,
sondern vorzugsweise diejenigen, welche von den oberen
Schichten der Atmosphre absorbirt weiden

;
diese

Schichten erwrmen sich also whrend der Sonucnflecken-

Maximamehr, uud dadurch werde ihr elektrisches Leitungs-
vermgen gesteigert, was eine strkere Schwankung des

Magnetismus zur Folge habe.

Von der durch Herrn Schuster empfohlenen und
in Augriff genommenen mathematischen Behandlung der

magnetischen Schwankungen nach Gauss 'scher Methode
erwartet Herr Stewart weitere Besttigungen seiner

Hypothese.

Win. Karl llidden: Beber zwei Meteoreisen-
Massi-u von uu gewhnlich e m Interesse.

(American Journal ot Science, Ser. 3, Vol. XXXI, 1886,

]'. 460.)

Auf der jngsten Welt-Industrie-Ausstellung in New-
Orleans sah Herr Hidden zwei Stcke Mcteoreiseu, die

er spter erworben uud wegen ihrer ganz besonderen

Eigentmlichkeiten beschrieben und abgebildet hat.

Keius von beiden hat man beim Niederfallen beobachtet,
vielmehr sind beide auf der Erdoberflche gefunden
worden

,
das eine zu Independencc County in Arkansas,

das zweite zu Laureus County in Sd-Carolina.
Das Meteoreisen von Arkansas wiegt 94 Pfund

,
hat

17 Zoll Lnge und 8 Zoll Dicke an der dicksten Stelle.

Die Oberflche ist mit verschieden grossen, uapffrmigen
Eindrcken bedeckt, deren Lugsaxen smmtlich ungefhr
eine gleiche Richtung einnehmen. Die Oberflche ist

schwarz und mit Blasen bedeckt
; nirgends ist Rost zu

sehen. Die interessanteste Eigentmlichkeit dieses

Meteoreisens ist die Anwesenheit eines in der Nhe des

Randes durch die Masse hindurchgehenden Loches, das

an der schmlsten Stelle 5
/s Zoll im Durchmesser misst,

eine Lnge von l 3/, Zoll hat und an beiden Seiten kegel-

frmig endet. Die Analyse eines kleinen, von der Masse

abgebrochenen Stckes ergab 91,22 Proc. Eisen
;

der

Meteorit gehrt zur Klasse der Holosideren, da er ganz
frei von Steinmassen ist. Die Wi dmanstett eu'schcu

Figuren, welche durch Poliren und Antzen einer kleinen

Stelle hervorgerufen wurden
,
waren ungewhnlich voll-

kommen fr eine so grosse Masse.

Die zweite Meteoreisen-Masse ist bereits 1S57 auf-

gefunden, aber erst durch die Ausstellung bekannt ge-
worden. Sie wiegt 4 Pfund 11 Unzen und ist ausge-
zeichnet durch ihre wrfelfrmige Gestalt. Diese scheint

aber keine zufllige zu sein, sondern in Beziehung zu

stehen zur inneren Structur dieser Eisenmasse; beim

Poliren und Aetzen traten die W idm anstetten'schen

Figuren mit ungewhnlicher Schrfe uud Deutlichkeit

hervor und die senkrechten Linien der Zeichnungen
waren nahezu parallel den beiden Seiten des Wrfels.
Die hintere Seite der Masse ist kegelfrmig und mit

grossen Depressionen bedeckt; au dieser Stelle zeigten
die Figuren Winkel, welche mit der Gestalt der Masso
in innigem Connex standen. An einer Ecke sieht mau
eine schwache Abstumpfung und hier sind die Zeich-

nungen der W idm an s te tten'schen Figuren feiner

und enger. Herr Hidden glaubt, dass der Meteorit

mit dieser Ecke auf den Botleu aufgefallen sei. Die

Analyse des Meteoriten ergab 85,33 Proc. Eisen, 13,34 Proc.

Nickel, 0,87 Proc. Kobalt und 0,1(5 Proc. Phosphor. Es
ist somit dieser Meteorit ein ungewhnlich nickelreicher

Eisenmeteorit.



No. 32. N at. ur \vi ss<- ns cha f t lieh oTm misch au. 287

Chr.Schnltb.eiss: Die Schheeverhltnisse liayerns.

(Inauguraldissertation. Mnchen, Mhlthaler, 1SS6.)

Zu wiederholten Malen ist vergl. 'los Referenten

Aufsatz in Nr. 12 dieser Zeitschrift darauf hinge-

wiesen wurden, dass eine schrfere Unterscheidung zwi-

Bchen den verseliiedonen Formen des atmosphrischen

Niederschlages ein dringendes Bedrfnis sei. Vor-

liegende Schrift reprsentirt ,
uehst einigen Angaben

in Heim's Gletscherkunde", den unseres Wissens

ersten Versuch einer Ausfllung der Lcke durch ratio-

nelle Betrachtangen, Freilich konnten zunchst nur sechs-

jhrige Beobachtungsreihen
zur Gewinnung des Materials

herangezogen werden, dafr aber sind wenigstens die

auf den bayerischen Stationen durch v. Bezold einge-

fhrten Ombrometer fr die Schucemessuug sehr gnstig

eingerichtet. Selbstverstndlich konnten die blichen Bcob-

chtnngsregister mit ihrer summarischen Verzeichnung des

Niederschlagquantms keine Hlfe gewhren, vielmehr

war es nothwendig, auf die im Mauuscript dem Archive der

Mnchener Centralstation einverleibten Originaltabellen

zurckzugreifen und aus ihnen die zur Anlegung einer

dreifachen Columue dienenden Daten zu entnehmen. In

die erste ward eingetragen, was als reiner Regen, in

die zweite, was als trockener Schnee gemessen worden

war, und eine dritte erhielt alle Niederschlge zuge-

tlieilt, welche Regen und Schnee, sei es direct vermischt,

sei es in unmittelbarer zeitlicher Aufeinanderfolge, ent-

halten hatten. Fr jeden Ort wurden dann die jeder

einzelnen dieser drei Rubriken entsprechenden sechs-

jhrigen Mittel besonders zusammengestellt, um darauf

die Darstellung der Schneewahrscheinlichkeit" nach

ihrer zeitlichen und rumlichen Vertheilung graphisch

zu begrnden ;
letzteres geschah durch drei Curven, die

resp. die Probabilitt eines Schneefalles berhaupt, die-

jenige eines quantitativ messbaren und endlich diejenige

eines trockenen Schneefalles zum Ausdrucke bringen;

dabei musste noch darauf Bedacht genommen werden,

die hochgelegenen Orte (des Algus) auszuscheiden, die

durch das Vorkommen sommerlicher Schneeflle sich

vor dem brigen Lande auszeichnen. Die Curven be-

kunden einen im Allgemeinen parallelen Verlauf mit

zwei Maximis im December und Mrz und mit einem

Minimum im Januar oder Februar. Das seeundre Maxi-

mum ist allerdings mehrfach nur schwach angedeutet

oder ganz verwischt; fr das bayerisch-bhmische Grenz-

gebirge rckt es in den Februar hinein, was jedenfalls

mit dem strker ausgeprgten Continentalcharakter des

dortigen Klimas zusammenhngt.
Obwohl es natrlich im Einzelnen nicht mglich ist,

die meteorologischen Ursachen fr die Verschiedenheiten

im Verlaufe der speciellen Schnee- und der allgemeinen

Niederschlagscurven jetzt schon anzugeben, so hat der

Verf. doch auch in dieser Beziehung einige Andeutungen

gemacht. Dass warme Gebiete keinen starken Schnee-

fall aufweisen
,
war von vornherein nicht zu erwarten

und wird auch duroll die Untersuchung besttigt, ebenso

sind die Wirkungen des aufsteigenden Luftstromes kennt-

lich ausgeprgt. Da wo die dem nrdlichen Bayern

eigentmlichen Westwinde an die mit ununterbrochener

Massifung von Hof bis Passau sich erstreckende Gebirgs-

mauer Btossen, muss der Condeusationsprocess mit Ab-

khlung und Schneehildung verbunden sein. Sehr merk-

wrdige Verhltnisse ergeben sich auch, wenn man die

Schneeverhltnisse des von der Donau langsam ansteigen-

den bayerisch -schwbischen Alpenvorlandes durch so-

genannte Isoplethen" darstellt (vgl. Erk's Abhandlung
ber diese neue Art meteorologischer Graphik in der

Meteorol. ZeitschT.", 1885, S. 343 ff.), denn durch diese

wird erwiesen, dass zwischen dem Flusse und dem

l'eissenberge ein Territorium seltenen, ein solches hu-

figen und endlich wieder ein solches selteneren Schnee-

falles gelagert sind. Was die Schneemengen anbelangt,

so o-ewhren sie ein hnliches Dislocalionsbild
,

wie die

Jahressumme der Niederschlagsquanta. An sich viel-

fach Interesse gewahrend, wird die Arbeit von Sehult-

heiss besonders auch dadurch noch frdernd auf unser

klimatologisches Wissen wirken, dass sie zu analogen

Forschungen fr andere Gegenden anregt. S. Gnther.

C. Plllfrich; lieber die elastische Nachwirkung
eines Kautschukschlauches und deren Ein-

fluss auf das Ver hltniss der Quercon-
traction zur Lngend i latation. (Annalen der

Physik, N. F., 1886, Band XXVIII, S. 87.)

Das Verhltniss (,u)
der Quereontraction zur Lngen-

dilatation eines einer Zugkraft unterworfenen Stabes ist

fr die Elasticittslehre von ganz besonderer Wichtig-
keit. Indessen haben theoretische Betrachtungen sowohl

wie auch experimentelle Untersuchungen zu den ver-

schiedensten Resultaten gefhrt und insbesondere fr
diese Elasticittscoustante Werthe ergeben, welche unge-
thr zwischen V3 und % liegen. Die Rolle, welche mg-
licherweise die elastische Nachwirkung bei diesen Unter-

suchungen spielt, ist aber fast nirgends bercksichtigt, und

die Frage, ob denn die Nachwirkung auf die Bestimmung
von fi berhaupt einen Flinfluss ausbe, mit anderen

Worten: ob
,u von der Zeit abhngig sei, ist noch eine

offene. Es liegt die Vermuthung nahe
,

dass bei den

sonderbaren Erscheinungen der elastischen Nachwirkung

(im Gegensatz zu den momentanen Aenderungen) die

der Zugkraft parallele Richtung in irgend einer Weise

vor der Querrichtung bevorzugt werde, dass somit die Vo-

lumzunahme im ersteren Falle eine andere sei. Um das zu

entscheiden, wre fi aus den Nachwirkungsnderungcn
allein zu ermitteln, und man msste nun zusehen, ob

das so gefundene Verhltniss, das man zweckmssig als

Nachwirkungscoeffieient (fi
1

)
bezeichnen kann

,
von der

Zeit abhngig sei, und wie es sich zu dem fr momentane

Aenderungen gefundenen /< verhalte.

DieseGedanken gaben Veranlassung zu der im physi-

kalischen Institute zu Bonn ausgefhrten Untersuchung.

Sie wurde in der Weise angestellt, dass ein Schlauch

besten Kautschuks von 1 m Lnge, 5 mm Weite und

5 mm Wandstrke, mit einer Capillarrhre verbunden

und mit Flssigkeit gefllt, verschiedenen Belastungen

ausgesetzt wurde; die momentane und die dauernde

Lngennderung und die momentane wie die dauernde

Volumndertiug bei der Belastung und bei der Entlastung

wurden sorgfltig beobachtet und aus ihnen das Verhlt-

niss /x bei der momentanen Einwirkung wie bei der

elastischen Nachwirkung berechnet.

In Betreff der Lngennderungen hat der Verfasser

die. Beobachtungen des Herrn Kohlrausch in jeder Be-

ziehung nur besttigen knnen; auch er fand, dass die

Verkrzungen nach der Entlastungim Allgemeinen grsser
sind als die Verlngerungen bei der Belastung, dass die

Verhltnisse der Verlngerungen fr je zwei Belastungen

grsser sind als die Verhltnisse der Belastungen selbst.

Die Ermittelung der Quereontraction und ihrer Nach-

wirkung ergab, dass diese in der Querrichtung bei Be-

lastung sowohl wie bei derEntlastung in genau derselben

Weise und mit derselben Geschwindigkeit erfolgen wie

in der Lngsrichtung. Die Volumsnderung durch momen-

tane Belastung zeigte keinen Unterschied gegen diejenige,

welche durch die Nachwirkung geschieht. Das in der

Arbeit gesuchte Verhltniss /n
hat sich somit bei der

directen Beobachtung als constaut ergeben, gleichgltig

ob die Dimensionsnderungen momentan oder unter

dem Einflsse langsamer Nachwirkung vor sich gingen.



2S8 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 32.

Hartenstein: lieber abnorme Bodenklte und
Beobachtungen, das Saal burger Eisloch
betreffend. (Programm d. Gymn. iuSchleiz, 1886,31 S.)

Dieses Vorkommen von Eisbildungen in d,en ober-

sten Bodenschichten hat schon in Poggend. Annalen,
Bd. 81, S. 579 eine Beschreibung erfahren, ist aber da-

nach nicht eingehend untersucht worden. Herr Harten-
stein aus Schleiz giebt nun eine eingehende Beschrei-

bung und eine Reihe von Beobachtungen ,
die sich

namentlich auf die Zeit der Eisbildung und die Tempe-
ratur beziehen.

Das Eisloch befindet sich bei Burgk au der Saale

am Kichert an einem zerklfteten Abhnge, der mit

grossen Felsen bedeckt ist, im titanreichen Diabas; ein

dicker Moosteppich berzieht die Trmmer und findet

sich das Eis auf einer circa 90 qm grossen Flche bis

Ende August. Luftzug ist fast unmerklich. Im Mrz
fanden sich die Eisbildungen sehr reichlich und zeigten

krystallinische Absonderung, wie sie beim Hhleneis vor-

zukommen pflegen ,
auch konnte Anwachsen des Eises

im April constatirt werden
;
nach dem August sind die

Eisbildungen geschwunden. Die Temperaturbeobach-

tungen ergaben ,
dass die Temperatur der Spalten im

Winter von der Aussentemperatur nicht wesentlich ver-

schieden ist, whrend sie im Sommer bedeutend niedri-

ger erscheint. Die niedrige Temperatur geht vom Ge-

stein aus und schwankt die Temperatur desselben ber-

haupt in engen Grenzen. Whrend des Winters bildet

sich kein Krystalleis, das Eis bildet sich im Frhjahr
ans dem Schmelzwasser und Wasserdampfe und kann
die Eisbildung auch bei hoher Temperatur stattfinden.

Als Ursache der Erscheinung wird die Winterklte

angesehen und mssen bestimmte locale Bedingungen
vorhanden sein, die in notliwendige und begnstigende
getheilt werden, um die Abkhlung im Winter zu be-

gnstigen und die Erwrmung im Sommer zu verhin-

dern, Notliwendige Bedingung fr eine Eishhle ist,

dass sich unter derselben mindestens bis zur Grenzflche
der vernderlichen Temperatur herabreichende Hohl-

rume finden, in deren Tiefe die Tagewsser nicht ein-

dringen knnen. Diese Doppel hhlen gestatten das

Einsinken der kalten Luft und findet von ihnen aus die

Abkhlung des Gesteins statt. Die untere Hhle kann
durch die Sommervvrme berhaupt nicht erwrmt werden,
und vermag die Bodenwrme die Abkhlung nicht aus-

zugleichen. Der Klterckstand wird daher in jedem
Winter vermehrt und wird durch diesen Kiiltevorrath

die eindringende Sommerwrme in der oberen Doppel-
hhle nicht zur Geltung kommeu knnen. Der ganze
Proeess wird sich nur in einer Reihe von Jahren be-

merkbar machen. DerAbfluss des Schmelzwassers findet

nicht nach der Doppelhhle hin statt.

Abnorm niedrige Bodentemperaturen werden sich

da vorfinden, wo die Winterklte in einer Tiefe, in der

die Sommerwrmc nicht oder nur wenig wirksam sein

kann, im Laufe der Zeit einen Klteherd erzeugt, der

das darber lagernde Gestein beeinflusst. Nothwendige
locale Bedingungen dafr sind ein tiefgehendes System von
Hhlen und Spalten, sackartiger Abschluss desselben

nach der Tiefe, Unzugnglichkeit des Wassers. Bcgu-
Btigend auf die Erhaltung der Klte knnen einwirken

allgemeine physikalische Ursachen, wie die schlechte

Leitungsfhigkeit der Luft, Verdunstungsklte in Folge
von Iusolation und Luftzug, der grosse Wrmeverbrauch
des Eises beim Schmelzen, des Wassers beim Verdunsten,
bei Ausdehnung gepresster Luft entstehende Klte, dann
locale Verhltnisse in geographischer Breite, Erhellung
ber dem Meere, Lage nach Norden, Bewaldung, Moos

umgebendes Wasser."
Auch diese Erklrung bedarf noch weiterer Sttzen

und Beobachtungen. Schw.

II. Fol: lieber die Mikroben der Hundswuth.
(Archives des sciences physiques et naturelles. Ser. 3.

T. XV. 1886, p. 414.)

So berechtigt die Erwartungen waren, in einem
Mikroorganismus den Trgpr des Hundswuthgiftes zu
finden

,
so waren doch alle Bemhungen nach dieser

Richtung erfolglos, bis vor einiger Zeit Herr Fol den
Hunclswuthmikrobcn gefunden hat, In der Sitzung der

physik. naturw. Gesellseh. zu Genf vom 18. Mrz theilte
er mit, dass seine weiteren Untersuchungen seine erste

Entdeckung besttigt haben. Mittelst einer zweiten Kultur
dieses Mikroben konnte er Versuchsthiere wuthkrank
machen. Hirnmasse einer derartig geimpften Ratte
schickte er an Herrn Pasteur, der mit derselben die
Tollwuth auf andere Thiere bertragen konnte. Auch an
Hunden wurden Versuche mit positivem Erfolge gemacht.

Die Kulturen sind sehr rein
,
und der Mikroorga-

nismus zeigt stets ein und dieselbe Gestalt. Als bestes

Mittel, solche Kulturen zu erhalten, empfiehlt Herr Fol,
das Gehirn und die Speicheldrsen eines kranken Thie-
res mit kohlensaurem und phosphorsaurem Kali zu zer-

reiben und zu filtriren. Der Hauptsitz des Tollwuth-

giftes ist das Gehirn und das Rckenmark, die Giftigkeit
des Speichels zeigt schon grosse Schwankungen ,

das
Blut ist vollkommen uhgiftiar.

Aime Girard : Untersuchungen ber dieEnt-
wickelung der Zuckerrbe; Untersuchung
des Stammes (Comptcs rendus 1886, T. CII, p. 1489.)

Vielfache Analysen von im Freien sich entwickeln-
den Zuckerrben, die Herr Girard zum Gegenstande
eingehender Studien gemacht, haben, wie er in einem

gedrngten Auszuge seiner Ergebnisse mittheilt, die auf-

fallende Thatsache ergeben, dass, abgesehen von Wasser
und Zucker, die verschiedenen Substanzen, welche sich

an der Zusammensetzung des Stammes betheiligen,
whrend des grssten Theils der Vegetation in fast un-

vernderlichen Mengenverhltnissen vorkommen.
Zwischen dem Wasser und dem Zucker aber spielen

sich die Schwankungen ab, welche die Zusammensetzung
des Stammes der Runkelrbe zeigt. Von der Grsse
dieser Schwankungen erhlt man eine Vorstellung
durch die Bemerkung, dass vom 19. Juni bis zum
1. October die Menge des Wassers von 88,81 Proc. auf

82,4 Proc. sinkt, whrend die Zuckermenge von 4,49 auf

12,19 Proc. steigt. Das Merkwrdigste hierbei ist, dass,

welcher Art diese Schwankungen auch sein mgen, die

Summe des Wassers plus Zucker stets gleich 94 Proc.
bleibt.

Max Bauer: Lehrbuch der Mineralogie. Mit
588 Holzschnitten. [Berlin und Leipzig. Verlag von

J. Guttentag (D. Collin) 1886, 533 S., 2 Reg.]

Wenn zu den vorhandenen Lehrbchern ein neues

hinzutritt, so wird man au dasselbe, namentlich wenn
die ersteren zweckentsprechend waren

,
vermehrte An-

forderungen in Bezug auf Form und Inhalt stellen knnen.
Es freut uns berichten zu knnen

,
dass das vor-

liegende Lehrbuch diesen Anforderungen sehr wohl ge-

ngt. Wir finden besonders im einleitenden Theile recht

grosse Sorgfalt auf die Darstellung der Krystallographie
verwandt, mehr als dies sonst wohl in Werken hnlichen

Umfangs zu geschehen pflegt. Ebenso ist die Behand-

lung der optischen und chemischen Eigenschaften der
Mineralien eine eingehende, und klare. Was den spe-
ciellen Theil angeht, so ist auch hier das Wichtigste in

gedrngter Krze dargestellt und die Hauptsachen vor
den minder wichtigen, wie auch im allgemeinen Theile,
durch anderen Druck herausgehoben. Fr eine zweite

Autlage drfte vielleicht der Wunsch ausgesprochen
werden, durch vermehrte Winkelangaben im Texte bei

den einzelnen Miueralieu, etwa in der Ausdehnung wie
in der Mineralogie von Naumann vom Jahre 1828,
das Werk auch fr diejenigen noch brauchbarer zu
machen

,
die es bei Bestimmbungen von Krystalleu be-

nutzen oder zu Grunde legen wollen. J.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn iu

Braunschweig erbeten.

liruck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in llraunachweig. Fr die RedaCtion verantwortlich- Kduard Vieweg.
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Die Lehre von der Wnrfcnrve vor Galilei.

Von S. G ii t h e r.

(Originalmittheilung.)

Zu den ansprechendsten Perioden in der Geschichte

der physikalischen Mechanik gehrt diejenige der all-

mligCD Emancipation von der aristotelischen Schul-

philosphie. Langsam, ja schwerfllig vollzieht sich

dieser Process und, wie so hufig, ist der Verlauf ein

derartiger, dass die irrige Lehre, an der zu zweifeln

nicht gestattet erscheint, immer weiter auszubilden

versucht wird und auf diese Weise schliesslich eine

so feine Spitze erhlt, dass deren Abbrechen und damit

der Fall des ganzen Gebudes nicht mehr vermieden

werden kann. Besonders merkwrdig ist aber dabei

der Umstand, dass einzelne, besonders begabte For-

scher, trotzdem sie von falschen Prmissen ausgehen,
sieh durch eine Reihe theils ganz, theils nur bedingt

richtiger Schlsse zu einem vllig richtigen Ergebniss

gefhrt sehen. Hierher gehrt in erster Linie die

Entwicklungsgeschichte der Ballistik.

In den gangbaren Darstellungen ist diese Epoche
meist nur sehr stiefmtterlich bedacht. Es handelt

sich nmlich in der Zeit vor Galilei fast ausschliess-

lich um die Anschauungen des berhmten Mathema-
tikers Tartaglia, und da dessen Ausfhrungen so-

wohl ihrer alterthmlichen Schreibart als auch wegen
der in der Sache selbst begrndeten Schwierigkeiten
halber einem modernen Leser nicht so ganz leichtver-

stndlich sind, so konnte es nicht fehlen, dass mancher
Inthum mit unterlief. Poggendorff, der mit Recht

gefeierte Historiker der Physik, rhmt 1

) Tartaglia

') Foggendorff, Geschichte der Physik, Leipzig
1879, S. 126.

gegenber dem Deutschen Sautbach, der noch im

Jahre 1561 die Flugbahn eines Geschosses als ledig-

lich aus einer horizontalen und verticalen Linie sich

zusammensetzend bezeichnet habe, weil Ersterer doch

zuerst die Wahrnehmung machte, dass die Curve eine

stetig gekrmmte sein msse. Tartaglia wird da-

durch in einen bewussten Gegensatz gegen die Lehren

der Peripatetiker gebracht, welcher ihm durchaus fern

lag, und eingehende Leetre seinesWerkes htte zur Auf-

deckung des wirklichen Sachverhaltes fhren mssen.
Allein auch Heller pflichtet durchaus den Angaben
Pogg e ndorff 's bei 1

), und wenn auch bei Rosen -

berger 2
) ein entschieden zutreffenderes Verstndniss

der bezglichen Stellen inTartaglia' s Buche sich be-

merklich macht, so bekommt mau doch auch hier keinen

so bestimmten Einblick in die Sache, wie es zu wn-
schen wre. Wie in so mancher anderen Hinsicht

darf auch'in dieser Wohlwill's Monographie ber

Entstehung und Ausbildung der Lehre von der Trg-
heit 3

) als bahnbrechend bezeichnet werden; es wird

hier nachdrcklich hervorgehoben, dass Tartaglia's
instinetives Gefhl, das stets von der Schwerkraft be-

einflusste Trojectil knne nicht wohl eine aus dispa-

raten Bestandteilen zusammengesetzte, gebrochene
Linie beschreiben, ohne wirklich nachhaltige Folgen
fr die Verbesserung der Wurftheorie blieb, dass viel-

mehr bei allen Anwendungen auf die artilleristische

J
) Heller, Geschichte der Physik von Aristoteles

bis auf die neueste Zeit. I. Band, Stuttgart 1882, S. 326 ff.

-) Rosenberger, Die Geschichte der Physik in ihren

Grundzgen. 1. Theil, Braunschweig 1882, S. 122.

s
)
Wohlw ill, Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes,

Weimar, 1884, S. 19 ff.
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Praxis stets Aristoteles' Bewegungslehre die rnaass-

gebende verbleibt.

Mit kurzen Worten lsst sich das Wesen der bal-

listischen Linie, wie sie Tartaglia sich denkt, in

der folgenden Weise charakterisiren J

). Zunchst

steigt der geworfene Krper in jener Geraden an,

welche wir heutzutage als die Berhrende der Wurfcurve

in ihrem Anfangspunkte bezeichnen, alsdann beschreibt

er einen Kreisbogen und endlich fllt er in einer ver-

ticalen Geraden herab. Dass die beiden geradlinigen

Theile Tangenten des Kreisbogens sind, versteht sich

von selbst. Hauptaufgabe ist aber offenbar die Be-

stimmung der Grsse des Kreisbogens, welche als eine

Function des Elevationswinkels gilt; Tartaglia ent-

ledigt sich dieser Aufgabe mit Aufbietung eines be-

trchtlichen geometrischen Scharfsinns, aber freilich

nicht ohne Zugrundelegung gewisser unbewiesener

und thatschlich auch unhaltbarer Hlfsstze. Betrgt
der Elevationswinkel (p 45, so fasst der bewusste

Kreisbogen h den Supplementswinkel, also 135, und

es ist leicht aus einer geometrischen Construction zu

entnehmen , dass alsdann der verticale Abfall erst in

dem Punkte beginnt, in welchem der Kreisbogen an

der durch den Anfangspunkt gelegten Horizontalliuie

endigt. Fr 90 << 45 ist &< 135, fr (p> 45 eben-

falls; die Einzelheiten der Verzeichnung haben, da

diese selbst doch immer auf einer falschen Idee be-

ruht, ein besonderes Interesse nicht. Allein gerade
in dem unseres Wissens noch niemals betonten

Umstnde, dass der intermedire, krumme Bestandtheil

der Flugbahn fr einen Wurfwinkel von 45 selber

ein Grsstes darstellt, beruhte die Mglichkeit fr den

italienischen Gelehrten, Entdecker eines dynamischen
Lehrsatzes zu werden, der vllig unabhngig von der

irrigen Voraussetzung, aus welcher er erwuchs, zu

Recht besteht.

Tartaglia findet durch seine Construction in

einem besonderen Falle, dass einem Elevationswinkel

von 45 die grsste Wurfweite entspricht, und da

seiner Meinung zufolge die Wurfweiten, so lange (p sich

nicht ndert, den ertheilten Anfangsgeschwindigkeiten

proportional sind, so spricht sich in jener Wahrneh-

mung ein allgemeines Gesetz der Natur aus. Im Obigen
ist der eigentliche Entdeckungsgang gekennzeichnet;

der Beweis, dessen die geschichtlichen Werke gewhn-
lich mit Ausschliesslichkeit Erwhnung thun, ward

erst a posteriori beigefgt. Da nmlich sowohl fr

cp
= 90 als auch fr

<jp
= die Wurfweite selbst

den Werth Null habe, so msse sie fr den in der

l
) Vergl. Tartaglia's Quesiti et. invenzioni diverse"

(Venedig 1546 und 1562, zumal S. 5 ff., S. 16
ff.). Ein

deutscher Mechaniker Namens Rivius hat unter dem
Titel einer Geometrischen Bxenmeisterey" (Nrnberg 154S)

ohne Namensnennung des Autors eine wrtliche deutsche

Uebersetznng der auf die Ballistik sich beziehenden Par-

tien des italienischen Originalwerkes verffentlicht. Diese

Schrift des Rivius ward mehrfach besprochen, u. a. von

Kstner, (Geschichte der Mathematik, 2. Band, Gttingen
1797, S. 186 ff.), allein Niemand noch scheint bemerkt zu

haben
,

wie rcksichtslos der Plagiator zu Werke ge-

gangen ist.

Mitte gelegenen Werth von (p ihre grsste Ausdeh-

nung erhalten. So sehwach dies Raisonnement auf

den ersten Blick auch erscheint, so liegt ihm doch,

wie wir jetzt zeigen werden, ein ganz correcter Ge-

danke zu Grunde.

Wenn wir ohne hhere Analysis das Theorem des

Tartaglia beweisen wollen, so knnen wir so ver-

fahren. Ist Wm im Allgemeinen die zur Elevation op

gehrige Wurfweite, so ist bekanntlich, unter g die

Fallconstante , unter C die Anfangsgeschwindigkeit

verstanden,
c 2 sin 2 op _ c*sin 2 (90 cp)W

9 (/

Fr je zwei complementre Winkelwerthe ist sonach

die Wurfweite eine gleiche und nur der Winkel (p
= 45

nimmt eine Ausnahmestellung ein, ebenso wie der

Winkel
<jp
= 0, fr welchen W selbst der Null gleich

wird. Im letzteren Falle wird also die Wurfweite zum

Minimum, im ersten zum Maximum 1
). Die obige

richtige Formel der parabolischen Theorie
kannte Tartaglia zwar nicht, allein seine

geometrische Coustruction ergab ihm eine

ebensolche Zusammengehrigkeit zweier

Elevationswinkel <C 90, und insofern war
seine Conclusion in ihrer Art eine ebenso

richtige, wie diejenige, aus welcher soeben
die Maximaleig ens chaf t von Wabgeleitet
wurde.

Dass wir mit dieser Interpretation des Textes

nicht etwa Dinge in diesen hineinlegen ,
welche in

Wahrheit nicht darin enthalten wren, knnen wir

noch durch einen weiteren Beleg bekrftigen. Noch

zu G a 1 i 1 e i
'

s Lebzeiten beschftigte sich der deutsche

Professor Schwenter mit der Wurfbewegung, ohne

allerdings von der damals freilich auch noch kaum

durch den Druck verbreiteten Entdeckung des

Meisters, dass die Wurflinie eine Parabel sei, Keunt-

niss zu haben. Er zeichnet die drei Wurflinien fr

45, 22 und 90" 22" = 68 wirklich hin und

sagt dazu 2
): Der erste Schuss gehet ohngefhr

aus 68 Graden, der ander aus 45, der dritte aus 22,

unter welchen der mittler am weitesten von dem

Stuck auf die Erde fllet: dann die gewaltsame Be-

wegung sind einander gleich, oder ja schlechter und

geringere Unterscheide, so nun die gemischte Bewe-

guug darvon, wie droben gemeldet, angehet, hat sie

aus 45 Graden die Weitschafft, auf die Erde zu fallen,

welche denjenigen, so aus 22 Graden geschossen, ge-

nommen wird
,

weil sie keinen so grossen Bogen
machen kann. Hingegen so hat der Schuss aus

68 Graden zwar einen weiten Bogen, allein weil die

1
) Nach unserer Ueberzeugung leiteten hnliche Ueber-

legungeu vor Erfindung der Infinitesimalinethoden alle

Fachmnner, die sich mit einem Maximumproblem zu be-

schftigen hatten. Vorzugsweise gilt dies von der uns

nicht mitgetheilten Lsung der optisch-geometrischen Auf-

gabel, welche in Regio montan 's Briefwechsel (v. Murr,
Memorabilia bihliotliccarum publicarum Norimbergensuiml.

Nrnberg 1786, S. 251) gestellt ist.

2
) Schwenter, Deliciae physico-mathematieae, Nrn-

berg. 16.56, S. 428.



N<>. :;:;. N a t. u rw i s s e n a o li a ftli c li e H u nd schau. 201

Kugel so hoch und die vermischte Bewegung des-

wegen bald ein Ende nehmen muss, fllt sie endlich

nach der natrlichen Bewegung nahend, beim Aus-

gangspunkte nider..."

Unseres Erachtens stellt Schwenter's Herein-

ziehong der Complcmentswinkel den Zusammenhang
her zwischen der geschickten Divination des Tar-

taglia und jenen strengen Regeln zur Bestimmung
der Maximalwurfweite, welche erst Galilei 's Dis-

corsi" an die Hand gegeben haben.

H. Cornelius und H. von Pechmann: lieber
die Synthese des r c i n s. (Bericht, d. deut h.

ehem. Gesellsch. 1886, Bd. XIX, S. 1446.)

Whrend wir ber die Entstehuugsweise der im

rilanzenorgauismus vorkommenden und in die soge-
nannte Fettreihe gehrenden Substanzen zum Theil

durch Experimentalforschungen unterrichtet sind,

ist die Frage nach der Entstehung der ebenfalls in

der Pflanze vorkommenden, aromatischen Substanzen

kaum noch discutirt worden. Der Grund fr diese

Zurcksetzung ist wohl kaum in einer geringeren

Bedeutung der aromatischen Substanzen fr den

Lebeusprocess zu suchen, denn viele hierher geh-
rige Krper sind als nothwendige Bestandteile des

Pflanzenorganismus erkannt wir erinnern z. B.

an die grosse Classe der Gerbstoffe
,
sondern er

liegt vielmehr darin, dass die aliphatischen Krper
in nherer Beziehung zum Assimilatiuusprocesse
stehen und dass bei ihnen, da keine complicirten

Ringschliessungen vorkommen, der Process ein be-

deutend einfacherer ist.

Da uns eine directe Beobachtung des chemischen

Vorganges in der Pflanze selbst bislang noch nicht

vergnnt ist, so werden wir die Frage nach der Ent-

stehung complicirterer Krper nur in der Weise lsen
knnen, dass wir entweder von den einfachen Nah-

rungsmitteln der Pflanze selbst oder doch von in

der Pflanze vorkommenden einfacheren Verbindungen
ausgehend zu complicirteren zu gelangen suchen,
um alsdann mit einem gewissen Grade von Wahr-
scheinlichkeit eine hnliche Synthese auch im Pflau-

zenkrper anzunehmen. Bei derartigen Laborato-
riumsversuchen wendet man hufig sehr hohe Tem-

peraturen an, man arbeitet bei erhhtem oder

vermindertem Drucke, man benutzt Reagentien, ber

die die Pflanze niemals verfgen kann
, kurz

,
man

arbeitet mit Mitteln, die im Pflanzenorganismus nicht

angewendet werden knnen, und man zieht aus die-

sen Synthesen trotzdem Schlsse auf eine analoge Ent-

stellung in der Pflanze. So willkrlich dies scheint,
so geschieht es doch mit vollem Rechte. Die Pflanze

verfgt nmlich ihrerseits ber bei weitem wirksa-

mere Mittel, die uns im Laboratorium wieder nicht

zu Gebote stehen mau bedenke den mchtigen
Einfluss, den das Sonnenlicht auf die Affinitten
innerhalb der Pflanze ausbt

, man beachte die

wunderbaren Wirkungen gewisser Bestandtheile der

Zelle, des Chlorophylls z. B., welche chemische Pro-

cesse vermitteln, wie wir sie kaum hervorbringen

knnen etc.
, kurz, die Pflanze verfgt, wenn auch

nicht ber die gleichen, so doch ber ebenso wirk-

same Mittel, wio der Chemiker im Laboratorium, so

dass auch Synthesen, die nur unter Anwendung von

Gewaltmitteln gelingen , dennoch auf den Panzcu-

krper bertragen werden knnen.
Was nun die Entstehung der aromatischen Kr-

per in der Pflanze anbelangt, so drften die uns bis-

lang bekannten Processe, welche von aliphatischen
zu aromatischen Substanzen fhren, ihrer chemischen

Natur sowie ihrer Ausgangsproducte wegen wohl

kaum Analoga im Organismus finden. Erst die

durch Herrn Baeyer ausgefhrte Synthese eines

der verbreitetsteu und wichtigsten Phenole, des

Phloroglucins, welches durch Einwirkung von Na-
trium auf MalonsUrether erhalten wurde und wel-

ches wohl in hnlicher Weise in der Pflanze ent-

stehen knnte, Hess eine Reihe hnlicher Synthesen
voraussehen, wenn statt der Malonsure andere Su-
ren, die bei dieser Reaction sich hnlich verhalten,

angewandt wurden.

Besonders tauglich zu diesen Versuchen erwies

sich die Aceton dicarbonsure, COOH . CH2 . CO . CIL, .

COOII, welche ihrer nahen Beziehung zur Citrouen-

sure wegen ein erhhtes Interesse darbot. Erhitzt

man nmlich Citronensure mit rauchender Schwefel-

sure, so spaltet jene sich in Ameisensure und
Acetondicarbonsure. Lsst man auf den Aether

dieser Sure Natrium einwirken, so erhlt man unter

Austritt von Wasser und Alkohol eine complicirte

Substanz, den Dioxyphenylessigdicarbonsurether,
welcher durch Behandlung mit Alkalien in Dioxy-

phenylessigsure bergeht. Ei-hitzt mau das Silber-

salz dieser Sure, so erhlt man einen krystallini-

schen Krper, welcher sich mit dem im Pflauzenorga-

/CIL)
nismus hufig vorkommenden Orcin, C^H^-0 II

(
,iden-

M)H I

tisch erwies. Es ist somit gelungen, ausgehend von

einer ebenfalls in der Pflanze vorkommenden Sub-

stanz, der Citronensure, durch einfache Reactionen

(Kohlensureabspaltung, Wasser- und Alkoholabspal-

tung etc.) zu einer ebenfalls pflanzlichen aromati-

schen Substanz, dem Orcin, zu gelangen und wir

drfen deshalb mit vollem Rechte den Schluss ziehen,

dass auch die Pflanze auf einem hnlichen Wege,

wenngleich nicht mit denselben Mitteln, jenen Krper
bildet. L. G.

J. D. Dana: Ueber die explod i ren den Aus-
brche der Vulkane. (American Journal of

Science. Ser. o, Vol. XXXI, May 1886, p. 395,)

Gelegentlich der Besprechung einer monographi-
schen Abhandlung des Herrn Mall et ber die Vul-

kane von Barren -Island in der Bay von Bengalen
hlt es Herr Dana fr angezeigt, den oft gebrauch-
ten und leicht missverstandenen Ausdruck cxrjlosive

Eruption" nher zu prcisiren.

Diese Bezeichnung scheint zu bedeuten, dass bei

solchen Ausbrchen der Gipfel des aus Lava bestehen-
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den Kegels bei der Explosion herausgeschleudert

werde, und dass dadurch der grosse Krater und die

ihn umschlieBsendei) Wunde entstanden, oder dass

die Bildung der grossen Hhle durch das Auswerfen

von Massen des Schlotes erfolge. Aber noch niemals

hat man beobachtet, dass grosse Stcke oder Platten

von frher geschichteter Lava aus dem verschwun-

denen Theile des Kegels auf den usseren Gehngen
vorkmen.

Die vulkanische Thtigkeit in einem flssige Laven

enthaltenden Krater besteht vielmehr darin
,

dass

der eingeschlossene Dampf, der in stetig wachsenden

Blasen zu entweichen strebt, die hauptschlichste Pro-

jectiouskraft bildet, durch welche sowohl die heftig-

sten Explosionen wie die gelinden Ausbrche erzeugt
werden. Ist die Thtigkeit eine strkere, so heisst

das, dass durch die zhe Lavamasse mehr Dampf und

mit grsserer Schnelligkeit entweicht, und dass auch

die Wrme im Herde grsser ist, welche dann durch

Schmelzen der angrenzenden, festen Lavamassen das

Gebiet der flssigen Lava bedeutend erweitert. Die

Aschenkegel, welche in ruhigeren Zeiten um den

Schlot sich gebildet haben, knnen durch die Gewalt

der Projection zerstrt, oder in das Schmelzuugs-

gebiet hineingezogen werden, und die Gesteine der

Kraterwnde knnen zum Theil losgerissen und den

Auswrflingen beigemengt werden. Schliesslich, wenn

bei der Katastrophe die Gewalt der aufsteigenden

Dmpfe grsser geworden als der Widerstand des

Berges ein Punkt, der oft pltzlich erreicht wird

so zerspringen seine Seiten und eine oder mehrere

Spalten lassen die flssige Lava ausfliessen. Wie

stark auch die Explosion sein mag, das feste Gestein

des Kegelgipfels wird niemals ber die usseren Ge-

hnge hinausgeschleudert, sondern es sinkt nieder

in den entstandenen Hohlraum. So kann ein vulka-

nischer Kegel unter den furchtbarsten Explosionen
seinen Gipfel verlieren, aber nur durch Einsinken

oder Zusammenstrzen. Derselbe Vorgang spielt sich

bei dem ruhigen Kilauea ab; die festen Lavamassen,

welche das feurigflssige Gebiet begrenzen, sinken

ein, weil die Entleerung des flssigen Gesteins einen

leeren Kaum unter ihnen erzeugt.

Der Vesuv besitzt wegen der Zhigkeit seiner

Laven und der Mchtigkeit seiner Dampfquellen zu

Zeiten eine gewaltige Explosionskraft; aber der Pro-

cess ist der Hauptsache nach ganz derselbe wie beim

Kilauea: 1) ein Ausfllen, 2) ein Entleeren, 3) ein Zu-

sammensinken. Sein Zustand wechselt daher stetig,

bald' ist er ein Vulkan mit einem tiefen Krater, bald

hat er eine Gipfelebene, das Altopiauo" der Italiener.

Das Kraterloch (zuweilen 1000 Euss tief) fllt sich

langsam durch kleine Ejectionen von Laven und Asche

in denselben; Ausfliessen von Laven aus Spalten an

der Seite des Berges kann zu verschiedenen Zeiten

der Fllung eintreten
;

aber gewhnlich tritt ein

grosser Ausbruch niemals ein, bevor die Hhle aus-

gefllt ist und eine Gipfelebene von erstarrter Lava

von einer englischen Meile Umfang sich gebildet hat,

so dass vom Krater nur der Schlot eines Ascheukegels

brig ist. Wenn nun das Feuer an Lebhaftigkeit

zunimmt, so verschwindet die Ebene meist dadurch,

dass sich auf ihr ein grosser Kegel um ein Ge-

biet siedender Lava bildet, welche Lapilli, Lavamassen

und Bomben von dem Schlote losreisst. Wenu dann

ein Ausbruch von grsseren Dimensionen erfolgt, so

werden Lavabruchstcke zu grossen Hhen heraus-

geschleudert, und daneben fliessen Laven durch geff-
nete Spalten heraus und an den Gehngen hinab;

wegen des Verlustes der nach oben und nach aussen

ausgeworfenen Massen erfolgt ein Zusammensturz
;

was von der Gipfelebcne und ihren Kegeln brig

war, sinkt nieder und verschwindet zuweilen mit

einem Theile des grossen Kegels. Bei deu kleine-

ren Eruptionen des Vesuvs erleidet das Altopiauo"
nur geringe Vernderungen, weil das Unterminireu

keine grssere Umgestaltungen hervorbringen kann,

und nach einer Weile beginnen die Ascheneruptionen
von Neuem.

Die Vorgnge sind am Vesuv wesentlich dieselben

wie am Kilauea; die beobachteten Unterschiede

rhren nur von der grsseren oder geringeren Zhig-
keit der Lavamassen her. Bei der flssigen Lava des

Kilauea haben die aufsteigenden Dmpfe keine grosse

Gewalt, sie entleeren Lava nur durch Spalten und

ber deu leeren Spalten erfolgt ein Zusammensinken.

Marey: Untersuchung ber die Bewegun-
gen der Luft, welche vom Flgel eines

Vogels veranlasst werden; Experi-
mente des Herrn Mller. (Comptes rendus

1886, T. C1I, p. 1137.)

Die Beobachtung hat gezeigt, dass manche Vgel
sich ohne vorangegangene Bewegung von der Erde

erheben knnen, wobei die Axe des Krpers eine fast

senkrechte Richtung hat, und in Folge dessen die

Flgel horizontal bewegt werden. Es muss hier

offenbar der Flgel in diesem Anfangsmomente des

Fluges einen krftigen, absteigenden Luftstrom er-

zeugen ,
der von unten nach oben reagirend den

Krper des Vogels hebt.

Andererseits ist es bekannt, dass, wenn man einen

Vogelflgel oder einen Fcher in der Luft hin- und

herbewegt, diese lngs der Verlngerung der Flche,

von der sie geschlagen wird, entweicht. Herr Mller
schreibt diese Wirkung dein Umstnde zu, dass eine

Luftschicht sich gegen die berflche des sich bewe-

genden Flgels verdichtet, an dem nachgiebigen
Rande des Flgels mit Geschwindigkeit abfliesst und

eine gewisse Luftmasse mit sich reisst, der sie ihre

Geschwindigkeit mittheilt. Der Mechanismus ist dem

hnlich, den man in der Industrie fr die Ventilation

verwendet, wenn mau die Luft in eine weite Leitung

hineinzieht, indem man in die Axe der letzteren einen

Luftstrahl mit grosser Geschwindigkeit leitet.

Der Versuch hat gezeigt, dass unter diesen Um-
stnden fr ein und denselben Querschnitt der Injee-

torrhre das Wegfhren strker ist, wenn der Strahl

in eine dnne Schicht ausgebreitet wird, als wenn er

von cylindrischer Gestalt ist; das wrde damit zu-
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sammenhngeD, dass im ersteren Falle die Reibungs-

oberflche ausgedehnter wre. Man hat ferner beob-

achtet, dass das Wegfhren der Luft intensiver ist,

wenn die Injcction intermittirend erfolgt, als wenn

sie continuirlich ist.

Diese beiden Bedingungen nun, das Abplatten

der wegfhrenden Luftschicht und das Intermittirende

des Strahles treffen zusammen bei der Bewegung der

Luft, welche tangential zur Ebene des Flgels eines

Vogels abfliesst.

Wenn nun eine dnne Luftschicht am hinteren

Rande des Flgels parallel zur Ebene desselben ent-

weicht, so wird endlich eine zu dieser Ebene gleich-

falls parallele Reaction lngs des vorderen Randes

stattlinden, da hier das Vorspringen der knchernen

Theile die Luft am Ablliessen hindert; diese Reaction

ist es nun, welche den Vogel steigen lsst.

Um die Wirklichkeit dieser vorausgesetzten Vor-

gnge zu beweisen, hat Herr Mller kleine Mecha-

nismen herstellen lassen, durch welche die Entspan-

nung einer Feder einem Flgel oder einer biegsamen
Ebene eine schlagende Bewegung von geringer

Amplitude ertheilte; er studirte dann die Bewegun-

gen, welche dabei in der Luft entstehen, indem er

sie am Tage mittelst Rauch nach dem Vorgange von

Tvndall, und in der Nacht durch pbosphoiescireudc

Dmpfe sichtbar machte.

Die Existenz einer dnnen Platte compriruirter

Luft, die lngs des dnnen Randes des Flgels ab-

fliesst, wurde durch folgenden Versuch erwiesen.

Vor diesem biegsamen Rande Hess man einen Baum-

wollenfaden abbrennen
,

der in ruhiger Luft eine

dnne, verticale Rauchsule giebt. Senkt sich die

Ebene, so entsteht in der undurchsichtigen Sule

ein durchsichtiges Loch, hervorgebracht durch die

Luftplatte, welche von unterhalb des Flgels ent-

weicht ;
diese Platte fhrt die Rauchsule , die sich

weiter unter ihr bildet, fort, und lenkt sie unter rech-

tem Winkel ab. Die Luftschicht, welche lngs der

Flgelebene entweicht, hat nur eine Dicke von 10 bis

\'2 mm; sie ist brigens um so dicker, je schneller die

Bewegung ist.

Indem diese Luftplatte in die unbewegliche Luft

eindringt, trifft sie hier Widerstnde und erzeugt

Wirbel, welche grsser werden in dem Maasse, als sie

sich von ihrer Quelle, das ist vom Rande des Flgels,
entfernen. Diese Wirbel, welche sich nach einander

auf den beiden Flchen der abfliessenden Luftschicht

bilden, besitzen Rotationsbewegungen in umgekehrten

Richtungen, je nachdem mau sie oberhalb oder unter-

halb dieser Platte betrachtet. Um diese Wirbel sichtbar

zu macheu, lsst der Autor den Rauch oder die phos-

phorescirenden Dmpfe sich unterhalb der Flgel-
flche ansammeln, und veranlasst ein pltzliches
Senken derselben. Er siebt dann, wie die beiden

Reihen von Luftwirbeln entstehen , grsser werden

und sich fortpflanzen, indem die Luft entflieht und
sich in entgegengesetzten Richtungen dicht an den

beiden Oberflchen einer Ebene, welche die Fort-

setzung des Flgels ist, ausbreitet.

Um schliesslich zu zeigen, dass die Anwesenheit

eines Vorspruuges an den Rndern der sich bewegen-

den Ebene die Luftschicht zurckhlt und ihr Ent-

weichen hindert, bedient sich der Autor eiues ein-

fachen Fchers aus gefaltetem Papier und nachdem

er festgestellt, dass Bewegungen bestimmter Ge-

schwindigkeit, die diesem Fcher ert heilt weiden,

ein Blasen erzeugen, besetzt er den Fcher mit einem

schmalen Papierstreifen senkrecht zur Fcherebene.

Dieser leichte Vorsprang hlt die Luftschicht zurck

und das Blasen hrt auf. Will mau es wieder auf-

treten lassen, so muss man dem Fcher schnellere

Bewegungen geben. Die Schicht comprimirter Luft

nimmt dann au Dicke zu und sie entweicht oberhalb

des Hindernisses, das man ihr entgegengestellt hat.

(). Warburg: Ueber die Bedeutung der or-

ganischen Suren fr den L e b e u s p r o -

cess der Pflanzen, speciell der soge-
nannten Fettpflan ze u. (Untersuchungen aus

dem bot. Inst, zu Tbingen. Bd. II, 1S86, S. 53 nis 150.)

Die Frage, welche Stellung die in der Pflanzen-

zelle auftretenden organischen Suren im Stoffwechsel

einnehmen, hat bisher noch keine prcise Beantwor-

tung gefunden. Liebig fasste die Suren als ein

Uebergangsproduct der Assimilation, als eine Mittel-

stufe zwischen Kohlensure und Kohlenhydraten auf.

Doch hat sich diese Anschauung nicht als zutreffend

erwiesen, wenn schon es richtig sein mag, dass z. B.

bei der Reifung der Frchte ein kleiner Theil der

Suren sich in Kohlenhydrate umwandelt.

Fr die Untersuchung des Problems der Sure-

bildung bieten die Fettpflanzen ein hervorragendes

Object dar. Bei diesen findet nmlich ein bestndi-

ger Wechsel im Suregehalt in der Weise statt, dass

letzterer whrend der Nacht sehr betrchtlich zu-

nimmt, dagegen am Tage wieder abnimm t.

Ausserdem wird bei andauernder Verdunke-

lung eine langsame Sureabnahme bemerkt,

welche durch Erwrmung sehr beschleunigt wird.

Herrn Warburg' s sorgfltige Untersuchungen

haben nun zunchst den Beweis geliefert, dass bei

den Fettpflanzen die Processe der An- und Entsue-

rung bestndig neben einander hergehen, und dass

die Zu- wie die Abnahme des Suregehaltes die Re-

sultanten dieser sich entgegenwirkenden Processe

sind.

Es wurde weiter festgestellt, dass durch alle Be-

dingungen, welche die Assimilation begnstigen, auch

die Entsuerung im Lichte befrdert wird, und es ist

daher anzunehmen, dass letzterer Process von dem

ersteren abhngt, und zwar in der Weise, dass der

Lei der Assimilation entstehende Sauerstoff die Su-
ren weiter oxydirt, d. h. zu Kohlensure und Wasser

verbrennt.

Die Surebildung whrend der Nacht ist eine

Folge mangelhafter Oxydation. Da nmlich

die Fettpflanzeu , sowie einige andere hierbei ge-

hrige Pflanzen, zum Schutze gegen Vei'trocknung

mit besonderen Einrichtungen versehen sind, welche
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die Transpiration auf ein mglichst geringes Maass

einschrnken, so ist der Gasaustausch bei ihnen nur

unbedeutend. Iu der Nacht, wo keine Assimilation

stattfindet, wird es daher in den Zellen an Sauerstoff

mangeln. In Folge dessen werden die Kohlen-

hydrate etc. zum Theil nur unvollstndig, nmlich

zu organischen Suren oxydirt werden. (Eine com-

plicirtere Entstehung der letzteren ist dabei nicht

ausgeschlossen.) Hieraus geht auch hervor, dass

nicht aller Sauerstoff, welcher whrend der Nacht

eingeathmet wird
, als Kohlensure wieder ausge-

stosseu werden kann. Iu der That wird das Volu-

men der die Fettpflanzen umgebenden Atmosphre
in der Nacht vermindert.

Eb ist direct zu erweisen
,
dass sowohl die Sure-

bildung, wie die Surezersetzung von der Gegenwart
des Sauerstoffs abhngig sind

,
und dass die erstere

durch verminderte, die letztere durch verstrkte

Sauerstoffzufuhr befrdert wird.

Die Suren sind also das Ergebniss einer unvoll-

stndigen Athmuug.
Eine Entsuerung bei anhaltender Dunkelheit

sowie in der Wrme tritt auch bei solchen Pflanzen

auf, welche keinen periodischen Surewechsel zeigen,

und bei denen von einem Sauerstoffmangel nicht die

Rede sein kann. Whrend ferner bei den Fettpflau-

zen auch in solchen Fllen die Eutsuerung von der

Anwesenheit von Sauerstoff abhngig ist, geht sie

bei den anderen Pflanzen auch bei Abschluss dessel-

ben vor sich. Der geforderte Sauerstoffzutritt ist

also hier nicht die Ursache der Sureabnahme. Ver-

muthlich wird durch den in der Wrme gesteigerten

Lebensprocess ein grsserer Theil der Sure in den

Stoffwechsel hineingezogen, als bei gewhnlicher

Temperatur. In den Frchten findet, wie man weis,

eine starke intramoleculare Athmung statt, und dies

erklrt die bei ihnen beobachtete vllige Unabhn-

gigkeit der Entsuerung von der Sauerstoffzufuhr.

Die Surebildung lsst sich mit der Verbrennung
der Steinkohlen bei ungengendem Luftzutritt ver-

gleichen. Auch hierbei werden unvollstndige Oxy-

datiousproduete gebildet, welche spter mehr oder

minder leicht weiter oxydirt werden. Doch darf man
nicht vergessen ,

dass die Suren ein Product des

Stoffwechsels sind: wo grosser Umsatz ist, da ist auch

viel Gelegenheit fr ihre Bildung; wo der Austausch

wenig lebhaft ist, da ist die Wahrscheinlichkeit ihrer

Bildung verringert, und ausserdem wird dort der zu-

gefhrte Sauerstoff noch eher zu vlliger Oxydation
hinreichen. Wo andererseits sehr starker Stoffwech-

sel ist, da wird auch bei Mangel an Sauerstoff durch

die inneren Oxydations- und Spaltungsprocesse die

Menge der Sure verringert.

Es erklrt sich hiernach u. a. das Auftreten und

Verschwinden der Sure iu den Frchten sehr ein-

fach. So lange die Fruchtanstze klein sind, und

der Sauerstoff guten Zutritt hat, bildet sicli wenig

Sure; ist spter die Frucht gegen Transpiration,
und sc mit gegen GasWechsel besser geschtzt, so

mehrt sich die Sure; mit dem allmlig sich verlang-

samenden Stoffwechsel aber nimmt auch die Sure-

bildung wieder ab und es tritt schliesslich der Punkt

ein, wo der aufgenommene Sauerstoff gengt, um die

verschiedenen Oxydationen vollstndig ausfhren zu

knnen.
Es ist auch bekannt, dass Pilze Suren bildin.

Bei Gegenwart von Sauerstoff werden die meisten

organischen Suren (Wein-, Apfel- Citronensure)
leicht von Pilzen, beispielsweise Schimmelpilzen, ver-

brannt. Auch keimen und gedeihen letztere auf den

genannten Suren, aber nur bei Zutritt vou Sauerstoff.

Was das Verhalten bei der Ghrung betrifft, so zei-

geu die sogenannten Oxydationsghrungen, wozu vor

allem die Essigsureghruug sowie die Pasteur'-

und B o utroux'sche Milehsiiureghrung gehrt, die

meiste Analogie mit der Sureproductiou der hheren

Pflanzen. Auch bei ihnen ist die Surebildung von

einer beschrnkten Sauerstoff/.ufuhr abhngig. Wie
intramoleculare Athmung und wahre Ghrung zu-

sammengehren, so auch Oxydationsghrung und

unvollstndige Athmung. F. M.

Kleinere Mittheilungen.
Maurer: Zum tglichen Gange der Tempe-

ratur auf Bergs tationen. (VierteljahrsSchrift

der Naturforscli. Gesellscli. in Zrich. IM. XXXI, 1886,

S. 76.)

Seit der Etablirung der meteorologischen Station

auf dem Sntis sind zweistndliche Beobachtungen der

Temperatur auf dieser Gipfelstation consequent durch-

gefhrt worden, und das seit zwei Jahren angesammelte

Beobachtungsmaterial ermglicht es, unsere Kenntniss

vom tglichen Gange der Temperatur auf Bergstationen
wesentlich zu ergnzen. Man wusste aua den bisherigen

Tagesbeobachtungen nur, dass das Temperaturmaximum
in der Hhe schneller nach der Sonnenculmination ein-

tritt, als in der Tiefe und dass die tgliche Temperatur-

schwankung mit zunehmender Hhe kleiner wird. Die

Beobachtungen auf dem Sntis geben nun auch Auf-

sehluss ber das Verhalten der Temperatur in der

Nacht. Es zeigt sich, dass das Temperaturminimum
in dieser Hhe (2500 m) sich meist in nchster Nhe von

4 h Morgens hlt; der Wiuter macht jedoch eine Aus-

nahme, hier verflachen sich die Minima, sie rcken laug-
sam vor und fallen etwas nach Gh Morgens, also mehr als

eine Stunde vor Sonnenaufgang. Im Mittel aller Monate

tritt das Minimum oben nahe iy2 Stunden frher ein als

in den Thalstationen. Die tgliche Amplitude fr Juli-

August, im Mittel 4 1
/2 ,

reducirt sich im Winter auf die

Hlfte; bei eiuer Hhendifferenz vou 2000m erreicht

erstere berhaupt nur etwa die Hlfte von der Tempe-

raturamplitude tieferer Stationen.

Eine besondere Eigentmlichkeit des tglichen

Ganges der Temperatur auf Bergstationcn ist das Ein-

treten eines stationren Zustandes oder eines kleinen

seeundren Maximums zwischen !) h und 10 h Abends

im Winter. Herr Maurer bringt dies in Zusammen-

hang mit dem Hauptmaximum im tglichen Gange des

Luftdruckes, das um diese Zeit eintritt und das man auf

das Hinabsinken hherer Luftmassen zurckfhrt. Dieses

Hinabsinken von Luft muss aber auch eine dynamische

Erwrmung hervorbringen, die sich eben in dem Sta-

liourbleiben der Wrme resp. in dem seeundren Maxi-

mum dooumentirt.
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N. v. Norilciiskild : Vorlufige Mirttheilunge n

ber erneuerte Untersuchungen derFlss-ig-
keitseinschlsse im brasilianischen Topas.
(Neues Jahrbuch f. Mineralogie, 1886 ;

,
I. Bd., 3. Ili't.,

Nach der Ansicht vieler jetziger Geologen soll die in

brasilianisch cm Topasen eingeschlosseneFlssigkeit, welche
Dana nach ihrem Entdecker Brewsterlinit nannte, flssige
Kohlensure sein. Nordenskild ist der Ansicht, dass

dies aus geoguostischen , physikalischen und chemischen
Grnden nicht mglich ist. Er hebt zunchst hervor, dass

der brasilianische Topas ursprnglich hchst wahrschein-
lich auf kleineren Pegmatitgngen anstehend gewesen sei,

welche nicht platonischen Ursprungs seien. Es seien

die Topaskrystalie wahrscheinlich aus wsserigen Lsun-

gen auskrystallisirt und in diesen knne nicht ein so

hoher Druck geherrscht haben, wie ihn die Existenz

flssiger Kohlensure voraussetze. Die physikalischen

Eigenschaften des Brewsterlinits stimmen keineswegs
vollstndig mit denen der flssigen Kohlensure ber-

ein, auch sei unsere Kenntniss von dem Ausdehnungs-
coefficienten und dem Brechungsexponenten der flssigen
Kohlensure und des Brewsterlinits noch viel zu gering,
um als Grundlage fr derartige Sehlussfolgerungen
dienen zu knnen. Endlich sei man keineswegs zu der

Annahme berechtigt, dass die physikalischen Eigen-
schaften flssiger Substanzen in mikroskopischen Hohl-

rumen dieselben sind wie diejenigen, die durch Ver-

suche mit grsseren Massen festgestellt wurden.

Folgender Versuch scheint dem Verfasser unwider-

leglich gegen die Identitt des Brewsterlinits mit flssi-

ger Kohlensure zu sprechen: Glht man ein Stck
Topas ,

welches die fragliche Flssigkeit enthlt
,

so

decrepitirt es gewhnlich, wobei es nach der basischen

Spaltbarkeit in stark glnzende Lamellen zerfllt. Die

grsseren, vorher mit Bewsterlinit erfllten Hhlungen
zeigen sieb bpi mikroskopischer Untersuchung gewhn-
lich zersprengt und gnzlich entleert, whrend mehrere
der kleineren Hohlrume noch eine Flssigkeit ent-

halten
,
welche auch bei ziemlieb starker Rothgluth er-

halten bleibt und erst nach hinreichend langem Glhen
vor dem Geblse verschwindet. Der grsste Tbeil der

nicht zersprengten und entleerten Holdrume enthlt

dagegen keine Flssigkeit mehr, sondern eine krnige,
schwarze oder rothbraune Substanz

,
welche unter dem

Mikroskop solcher Kohle gleicht, wie sie nach dem
Glhen harzhnlicher organischer Substanzen zurck-
bleibt. Die Zersetzung beginnt zuweilen schon bei ziem-

lich niedriger Temperatur, so dass man alle Uebergnge
von gnzlich uuzersetztem

,
wasserklarem bis zu ganz

umgewandeltem Brewsterlinit verfolgen kann. Diese

Reaction spricht dafr, dass die fragliche Substanz eine

organische Verbindung, vielleicht ein der Naphta-
gruppe angehriger Kohlenwasserstoff ist, eine Annahme,
die mit zahlreichen hnlichen Vorkommnissen in vollem

Einklnge steht. Eine ausfhrlichere Darlegung seiner
I ntersuchungen denkt der Verfasser spter in den Ver-

handlungen des Geologischen Vereins zu Stockholm er-

scheinen zu lassen. v. II.

William N. Allen: Knstlich erzeugte Gold-
kry Stalle. (The Scientific Proeeedings of the Royal
Dublin Society. Vol. IV (X. S.), 1885, p. 509.)

Goldkrystalle werden gelegentlich in der Natur ge-

funden; das Vorkommen des krystallinischen Metalles im
Laboratorium ist. jedoch, wie es scheint, bisher nicht
bekannt. Die Krystalle, welche Herr Allen jngst beob-

achtet hat, waren mikroskopische und wurden von einer

neutralen Lsung von Gold- und Natriumchlorid abge-

schieden; sie erschienen als regelmssige drei- oder

sechsseitige Tafeln von vollkommen krystallinischer

Structur; die Formen waren die von Octaedern, drv

grsste hatte 0,003 Zoll im Durchmesser. Manche zeig-
ten Oberflchenzeichnungen; wegen der sehr starken

Oberflchenreflexion war es sehr schwer, scharfe Be-

stimmungen zu erbalten. Bei sehr schiefer Beleuchtung
konnte man bemerken, dass die Kanten eine Schrgung
zeigen ,

und die Reflexion war eine solche
,
wie sie von

Krystallen erzeugt wird, welche die in Muspratt's
Lehrbuch abgebildeten Formen der Goldkrystalle haben.

W. Uhthoff: Ueber das Abhngigkeitsver-
hltnis s der Sehschrfe von der Be-
leuchtungsintensitt, (v. Graefe's Archiv fr

Ophthalmologie. Bd. XXXII, 1888, Abthl. I, S. 171.)

Eine grosse Reihe von Forschern hat sich bestrebt,
fr das Verhltniss der Sehschrfe zur Belcuchtungs-
iutensitt einen bestimmten mathematischen Ausdruck
aus experimentellen Messungen zu finden. Die grosse

Divergenz der Resultate und die engen Grenzen, inner-

halb deren bei den Versuchen die Lichtintensitten ab-

gestuft waren, veranlassten Herrn Uhthoff, hierber
eine neue Untersuchung im physikalischen Institut zu

Berlin mit Untersttzung des Herrn Knig vorzuneh-

men. Fr physikalisch gebildete Personen mit normalen

Augen wurden mittelst der Sn eilen 'sehen Hakenfiguren
die Sehschrfen bei Beleuchtungen bestimmt, deren

Intensitten im Verhltnisse von 1 : 3GO00O varinten.

Ausser fr weisses Licht (schwarze Haken auf weissem

Papier) wurden die Sehschrfen auch noch fr rothes,

gelbes, grnes und blaues gemessen, indem die schwar-

zen Hacken auf resp. rothen, gelben, grnen und blauen

Tuchen, die smmtlich ziemlich rein monochromatisch

waren, als Probeobjecte dienten. Nach den Tabellen

der beobachteten Sehschrfen sind Curven entworfen,
welche die gefundenen Resultate zur klaren Anschauung

bringen. Von allgemeinem Interesse drfte aus diesen

Folgendes sein :

Die Curven fr weisses Licht zeigen, dass bei den

geringen Beleuchtungsintensitten ein verhltnissmssig
sehr schnelles Anwachsen der Sehschrfen stattfin-

det; in der Gegend von Intensitt = 144 (4 Normal-
kerzen in 1 m Entfernung) machen die Curven dann
einen ziemlich scharfen Bogen, um von da an nur noch

langsam in die Hhe zu gehen. Bei der Intensitt 1175

(33 Normalkerzen in 1 m Entfernung) ist der Hhepunkt
der Sehschrfe erreicht; sie wchst bei weiterer Steige-

rung der Intensitt nicht mehr an. Wann bei sehr

greller Beleuchtung die Sehschrfe wieder abnimmt, ist

nicht untersucht worden.
Die bei gelbem, monochromatischem Lichte gewonne-

nen Curven haben einen mit den Weiss -Curven" sehr

hnlichen uud analogen Verlauf; bei einigen Untersuch-

ten ergab sich sogar ,
dass im gelben Lichte die Curvc

frher ihren Hhepunkt erreichte und berhaupt die

Weiss -Curve berragte.
Bei rothem Lichte erreichte auch bei den strksten

Intensitten die Sehschrfe nicht ganz die Hhe wie bei

gleicher Intensitt im weissen und gelben Lichte. Die

Roth -Curven zeigten auch in ihrem letzten Ende keinen

parallelen Verlauf zur Abscisse, sondern stiegen noch
immer continuirlich. Bei Intensitt 114 zeigten die Roth-

Curven statt des scharfen Umbiegens der Weiss- und
Gelb- Curve" eine allmligere Krmmung; bei deu schw-
cheren Intensitten ist das Ansteigen der Sehschrfe
auch ein verhltnissmssig schnelles; bei der Beleuch-

tungsintensitt 0,1 ,
wo im weissen und gelben Lichte

die Sehschrfen 0,01 bis 0,07 waren, konnte man hin-

gegen im rothen Lichte nichts mehr sehen.
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Die Curven fr grnes und blaues Licht zeigten

einen ganz analogen Verlauf bei allen Untersuchten und

waren unter sich sehr hnlich; doch stieg die Grn-
Curve bei den grsseren Intensitten noch continuirlich,

wenn auch viel langsamer als die Roth-Curve; die Seh-

schrfe blieb im Verhltnisse zum weissen, gelben und

rothen Lichte sehr niedrig. Die Blaucurven verliefen

bei schwcheren Intensitten den Grn -Curven fast pa-

rallel, jedoch blieb die Sehschrfe etwas geringer; bei

den strkeren Intensitten verliefen die Blau -Curven fast

vllig parallel mit der Abscisse
,

so dass die Zunahme
der Beleuchtung keinen Einfluss mehr auf die Seh-

schrfe ausbte.

Paul Liborius : Beitrge zur Kenntniss des
Sauerstoffbedrfnisses der Bacterien.

(Zeitschr. f. Hygiene. P.a. I, 1886, S. 115.)

Im Verfolge seiner Untersuchungen ber die Gh-
rungsvorgnge war Herr Pasteur zu der Ansicht ge-

langt, dass die Ghrung von Pilzen veranlasst werde,
welche ohne Sauerstoff leben, und dass auch andere

Mikroorganismen, ja selbst einzelne Zellen von Thier-

oder Pflanzellorganismen, wenn sie ohne Sauerstoff wach-

sen
,

eine Zerlegung organischer Substanz nach Art der

Ghrung bewirken. Andererseits hat er gefunden, dass

normale, der Luft nicht bedrftige, anaerobe Ghrungs-
erreger auch unter Sauerstoffzufuhr leben knnen, aber

dann keine Ghrung erzeugen.
Diese von Herrn Pasteur aufgestellte Anschauung,

nach welcher smmtliche Mikroorganismen in Aerobien

und Anarobien zerfallen
,

hat eine grosse Reihe von

Arbeiten angeregt, deren Resultate sich mannigfach

widersprachen, und nur ungefhr dahin zusammenge-
fasst werden knnen

,
dass im Grossen und Ganzen die

Ghrungserregung als ein Act der Selbsthlfe eintrete,

wenn der Sauerstoff den Organismen entzogen wird
;

dass aber nicht bei allen Mikroorganismen das Vermgen,
Ghrung zu erregen, nur durch Sauerstoffmaugel ge-

weckt werde, vielmehr wirken viele als Ghrungserreger,

gleichgltig, ob Sauerstoff zugegen ist oder nicht, und

manche wirken sogar am strksten ghrungserregend,
wenn sie reichlich mit Sauerstoff versorgt sind

;
ein

Theil der Mikroorganismen aber sei direct auf Abwesen-

heit des Sauerstoffs angewiesen.
Bei dieser Sachlage unternahm Verfasser im Labo-

ratorium des Herrn Flgge eine eingehende systema-
tische Untersuchung des Verhaltens verschiedenartigster
Bacterien gegen Sauerstoffmangel. Die Bacterien wur-

den nach dem jetzt allgemein blichen Verfahren auf

festem Nhrsubstrat gezchtet und der Sauerstoff nach

verschiedenen, ausfhrlich beschriebenen Methoden ab-

gehalten. Die sehr eingehend in der obigen Abhandlung
mitgetheilten Versuche haben zu nachstehenden allge-

meineren Resultaten gefhrt:
Unter den Bacterien muss man in Beziehung auf

ihr Sauerstoffbedrfniss drei Klassen unterscheiden:

1) Obligate Anarobien", welche fr alle ihre Lebens-

funetionen auf die Abwesenheit von Sauerstoff ange-
wiesen sind; einige unter diesen erregen Ghrung,
andere vermehren sich ohne Ghrung; fr erstere ist

aber die Ghrung keine unerlssliche Bedingung ihrer

Vermehrung. Sauerstoffzufuhr sistirt alle Lebensusse-

rungen dieser Bacterien. 21 Obligate Aerobien", welche

unter allen Umstnden reichlicher Sauerstoffzufuhr be-

drfen; wird diese erheblich beschrnkt, so Bistiren

smmtliche Lebensusserungen; genauer studirte Gh-
rungen sind von keiner dieser Bacterien bekannt.'

3) Facultative Anarobien", die fr gewhnlich auf

Zufuhr von Sauerstoff angewiesen, bei reichlichem

auerstoff am krftigsten vegetiren ;
wenn auch bei

Beschrnkung des Sauerstoffs bei diesen eine Verlaug-

samung des Wachsthums eintritt, so knnen sie auch bei

vollstndiger Sauerstoffentziehung noch eine betrcht-

liche Consumtion des Nhrmatcrials und eine bedeu-

tende Vermehrung leisten. Zu dieser dritten Gruppe
gehren namentlich alle untersuchten pathogenen Bac-

terien
,
wie die Bacterien des Milzbrandes, der Cholera,

des Typhus, der Lungenentzndung u. a. Auch unter

diesen knnen mehrere Ghrung erregen, aber sowohl

mit als ohne Sauerstoff; nur eine Bacterie (Bac. prodi-

giosus) macht eine Ausnahme
,
indem hier Ghrung nur

in sauerstofffreien Culturen eintritt.

E. Fugger und C. Kstner: Naturwissenschaft-
liche Studien und Beobachtungen aus
und ber Salzburg. (Salzburg, H. Kerber.)

Die Verfasser, seit einer Reihe von Jahren mit der
naturwissenschaftlichen Durchforschung des Landes Salz-

burg beschftigt, geben in einer Reihe kurzer Aufstze die

bisherigen Ergebnisse ihrer Studien. Da die Untersuchun-

gen ohne bestimmte systematische Reihenfolge aufExcur-
sionen angestellt wurden, so bringen auch die einzelnen

Aufstze, ohne streng systematische Anordnung, eine Reihe
von geologischen, mineralogischen und palontologischen
Beobachtungen, welche die Verfasser als eine Anregung
zu weiterer naturwissenschaftlicher Durchforschung des

genannten Gebietes betrachtet wissen wollen. Der Inhalt
der einzelnen Aufstze ist in Krze folgender:

1. Salzburger Scheelite. Angabe eines neuen,
von den Verfassern im Sommer 1S83 aufgefundenen Scheelit-

vorkommens, und kurze krystallographische Besprechung
der bisher im Salzburger Gebiete gefundenen Scheelite.

2. Geologie der Stadt Salzburg. Kurze An-

gabe der Gesteine und Formationen, welche den Boden
der Stadt bilden, resp. in deren nherer Umgebung auf-

geschlossen sind.

3. Spuren der Eiszeit im Lande Salzburg.
Nach einer allgemeinen Einleitung, welche in Krze die

Bewegung und Wirkungsweise der Gletscher, sowie die

Merkmale einer frheren Gletscherbedeckung behandelt,
wenden sich die, Verfasser zu einer detaillirteren Beschrei-

bung der im Salzburger Gebiete beobachteten glacialen

Erscheinungen. Ihre zahlreichen Einzelbeobachtuugen
haben sie zu dem Ergebnisse gefhrt, dass zur Zeit

der intensivsten Eismassen alle grsseren Gebirgsstcke,
welche ber 2000 m emporragen ,

ihre eigenen Oletscher

hatten, dass im Innern des Gebirges die Thler fast bis

zu 2000m mit Schnee und Eis erfllt waren, dass die

Gletscher nrdlich des Tnnengebirges an Hhe allmlig
abnahmen und weit draussen in der Ebene ihr Ende
erreichten".

4. Die Steinbrche von ergheim und Mun-
tigl. Die abgerundet kuppenfrmigen Hgel, welche die

lObenen von Salzburg in einem weiten Bogen umgeben,
gehren dem Flyschzuge au, welcher von der west-

liehen Schweiz bis Wien fast ohne Unterbrechung den

Alpen vorgelagert ist. Die Verfasser studirten mehrere
Profile und geben einige Details ber Lagerungsverhlt-
nisse. Es folgt ein Verzeichniss der gefundenen Ver-

steinerungen.
5. Der Glasenbach bei Salzburg. Kurze

Besprechung eines durch eine im Jahre 1882 neu au-

gelegte Strasse aufgeschlossenen Profils.

G. Geologische Wanderung ber Grubbach
ins Lamme rthal.

7. Die Petrefacten des Unters berges. Ein
Verzeichniss aller bisher am Untersberge und seinen

Vorhgeln gefundenen Versteinerungen.
8. Bodentemperaturen im Leopoldskron-

moor. 'Der Boden des genannten Moores, welches
durch das Ausstrmen brennbarer Gase merkwrdig ist,

wurde whrend eines Jahres an verschiedenen Stellen

und in ungleicher Tiefe auf seine Temperatur unter-

sucht. Aus den mitgetheilten Tabellen geht bisher mit

Bestimmtheit nur hervor, dass die Temperatur im Torf-

boden in unbedeutender Tiefe ziemlich viel hher ist,

als die Lufttemperatur. Diese hhere Temperatur er-

klren die Verfasser durch den chemischen Process der

Vertorfung. v. II.
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Verzeiehniss neu erschienener Schriften.
(Fortsetzung von S. 240.)

l . Allgemeine.
Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu

Halle. Orig. -Aufstze aus dem Gebiete der gesammten
Naturwissenschaften. lii Bd. 4. Hft. gr. 4. (111 u.

S. 393479.) Halle, Nienieyer.
n. ;i.'tiu (16. Bd. cplt.: n. 23. 60)

Abhandlungen, hrsg. vom naturwissenschaftlichen Ver-
eine zu Bremen-, 9. Bd. 3. Hft. gr. 8. (S. 257 360
u. 21. Jahresbericht 39 8.) Bremen, Mller.

n. 2. (1. 3.: n. 10. 40)
Archiv fr die Naturkunde Liv-

, Ehst- u. Kurlands.

Hrsg. v. der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft, l. Serie.

9. Bd. 3. Lfg. gr. 8. (S. 161215.) Dorpat 1885.

Leipzig, K. F. Khler in Comm. n. 1. (1. 3.: u. 5.
)

Dasselbe. 2. Serie. Biologische Naturkunde. 10. Bd.
2. Lfg. gr. 8. (S. 131256 m. 4 Steintaf.) Ebd. 1885.

n. 6. (1. u. 2.: n. 9.
)

Berieht, 24., der oberhessischen Gesellschaft f. Natur- u.

Heilkunde. Mit 2 Tat', gr. 8. (HI, 178 S.) Giessen,
Kicker. n. 3.

Berieht b. die Sitzungen der uaturforschenden Gesell-

schaft zu Halle im J. 1885. gr. 8. (69 S.) Halle 1885,

Nienieyer. n. 1. 60

Berichte, mathematische u. naturwissenschaftliche, aus

Ungarn. Mit Untersttzg. der uugar. Akademie der
Wissenschaften u. der kuigl. uugar. naturwissenschaftl.
Gesellschaft hrsg. v. Baron K. Etvs, Jul. Knig,
Jos. v. Szabo, Koloman v. Szily, Karl v. Than,
Ked. v. 1. Frhlich. 3. Bd. (Juni 1884 Juni 1885.)

gr. 8. (VIU, 320 S.) Budapest. Berlin, Friedlnder
& Sohn. n. 6

Berthelot (M.). Science et Philosophie. In-8. 7 fr. 50
Brockhaus' Conversatious-Lexicon. Allgemeine deutsche

Real-Encyklopdie. 13. vollstndig umgearb. Aufl. Mit

Abbildgu. u. Karten auf 400 Taf. u. im Texte. 180.

203. Hft. gr. 8. (12. Bd. S. 897956, 13. Bd. 946 S.

u. 14. Bd. S. 1 512.) Leipzig, Brockhaus, 50 (in
16 Bdn. 7. 50; geb. in Leinw. 9.

;
in Halbfiz.

9. 50
; Ausg. auf Veliupap. , geb. in Halbldr. Bd.

baar n. 1 5.
)

Buchner (le professeur Dr. L.). Nature et science.

Etudes, critiques et memoires, mis la portee de tous.

Deuxieme Volume. Traduit par le Dr. G. Lauth. In-8.

(Leipzig.) 7 fr.

Busemann, Lehr. L., naturkundliche Volksbcher. Allen
Freunden der Natur gewidmet. In 2 Bdn. Mit zahl-

reichen Holzst. 9. 15. Lfg. gr. 8. (1. Bd. XIV u.

S. 513781 u. 2. Bd. 8. 1176.) Brauschweig, Vieweg
& Sohn. an. 60

Correspondenzblatt d. naturwissenschaftlichen Vereins
in Regeusburg. Red.: Dr. He rr ich -Sc hf f er. 40.

Jahrg. 1886. 12 Nrn. (B.) gr. 8. Regensburg, Manz
in Comm. n. 4.

Encyklopdie der Naturwissenschaften. Hrsg. v. Proff.

DD. \V. Frster, A. Kenngott, Ladenhurg etc.

1. Abtli. 45. u. 46. Lfg. Lex.-8. (Mit eingedr. Holz-

schu.) Breslau, Treweudt.
Subscr.-Pr. n. 3.

; pro Bd. n. 15. '

; geb. n. 17. 40

Inhalt: 45. Handbuch der Botanik. 17. Lfg. (3. Bd.

2. Abth. S. 175302.) 46. Handwrterbuch der Zoo-

logie, Anthropologie und Ethnologie. 17. Lfg. (4. Bd.

S. 385-512.)
Dasselbe. 2. Abth. 33.-36. Lf. Lex. -8. (Mit eingedr.

Holzschn.) Ebd. Subscr.-Pr. n. 3.
; pro Bd. n. 15.

;

geb. n. 17. 40
Inhalt: 33. 35. Handwrterbuch der Mineralogie, Geologie

u. Palontologie. 11. u. 12. Lfg. (3. Bd. S. 257512.)
34. 36. Handwrterbuch der Chemie. 16. u. 17. Lfg.

(3. B.l. S. 625653 u. 4. Bd. S. 1224.)
Handatlas, grosser, der Naturgeschichte aller drei Reiche.

In 120 FoL-Taf., nach e. neuen patentirten Methode in

Pallien ausgefhrt v. S. Czeiger ,
Wien. Hrsg. unter

Mitwirkg. hervorrag. Knstler u. Fachgelehrter von
Prof. Dr. Gust. v. Ha y eck. 2. Aufl. 14. 24. Lfg.
Fol.

( 4 Taf. m. Text S. 5383.) Wien, Perles.

an. 1.

Jahrbuch der Naturwissenschaften 1885 188G. Enth.
die hervorragendsten Fortschritte auf den Gebieten :

Physik, Chemie u. ehem. Technologie; Mechanik; Astro-
nomie u. mathemat. Geographie; Meteorologie u. physi-
kal. Geographie ; Zoologie u. Botanik

, Forst- u. Land-
wirtschaft, Mineralogie, Geologie u. Erdbodenkunde-
Anthropologie u. Urgeschichte; Gesundheitspflege, Me-
diciu u. Physiologie; Lnder- u. Vlkerkunde

; Handel-
u. Industrie; Verkehr u. Verkehrsmittel. Unter Mit-
wirkg. von Fachmnnern hrsg. von Dr. Max Wilder-
mann. Mit 1 Karte u. mehreren in den Text gedr.
Krtchen u. Holzschn. gr. 8. (XVI, 634 S.) Freiburg
i. Br., Herder. n. 6.

; geh. n. 7.

Jahresbericht b. die Leistungen u Fortschritte in der
gesammten Medicin. Unter Mitwirkg. zahlreicher Ge-
lehrten hrsg. v. liud. Virchow u. Aug. Hirsch. Unter
Speeial-Red. v. Aug. Hirsch. 20. Jahrg. Bericht f. tl.

J. 1885. 2 Bde. 3 Abthlgn. hoch 4. (1. Bd. 1. Abth.
222 S.) Berlin, Hirschwald. u. 37.

Jahresbericht, 70., der Naturlorscheudeu Gesellschaft in
Emden. 1884/85. gr. 8. (128 S.) Emden, Haynel.

n. 1.

Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins von
Elsass- Lothringen u. Annales de la societe botauique
vogeso rhenaue 1885. Hrsg. v. Vorstand, gr. 8. (34 S.
in. 1 autogr. Taf.) Barr. (Strassburg, Schmidt.)

n. 1. 20
Jahreshefte d. Vereins f. vaterlndische Naturkunde in

Wrttemberg. Hrsg. v. dessen Red.-Commission Prot!'.

DD. O. Fraas, F. v. Krauss, C. v. Marx, P. v. Zech.
42. Jahrg. Mit 9 Taf. gr. 8. (IV, 352 S.) Stuttgart,
Schweizerbart. u . 7. 20

Leopoldina. Amtliches Organ der kaiserl. Leopoldin isch-

Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher.

Hrsg. unter Mitwirkg. der Sectionsvorstnde von dem
Prs. Dr. C. H. Knoblauch. 22. Hft. 15 Nrn.

( V2
1 B.) gr. 4. Halle a. S. Leipzig, Engeiniann in Comm.

u. 8.

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften. Mathematisch - naturwissenschaftliche Classe.
1. Abth. Abhandlungen ans dem Gebiete der Mineralo-

gie, Botanik, Zoologie, Geologie und Palontologie.
92. Bd. 3. bis 5. Hft. Lex. -8. (VI u. S. 199 673 "m.
4 Taf.) Wien, Gerold's Sohn in Comm.

n. 8. (92. Bd. cplt.: n. 13. )

Dasselbe. 2. Abth. Abhandlungen aus dem Gebiete der
Mathematik , Physik , Chemie , Mechanik , Meteorologie
u. Astronomie. 92. Bd. 4. Hft. Lex. -8. (S. 1049
1194 m. 5 Holzschn.) Ebd.

n. 2. (1. 4.: n. 18. 50)
Dasselbe. Philosophisch - histor. Classe. 111. Bd. 1. Hft.

Lex.-8. (644 S.) Ebd. n. 8. 60

Sitzungsberichte der knigl. bhmischen Gesellschaft
der Wissenschaften. Mathematisch -naturwissenschaftl.
Classe. Jahrg. 1885. Mit 18 Taf. gr. 8. (XI, 664 S.)

Prag, (Tempsky. Leipzig, Freitag). n. 12.

Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der
Universitt. Dorpat, red. v. Prof. Dr. G. Dragendorff.
7. Bd. 2. Hft. 1885. gr. 8. (S. 25y 394 m. 2 Stein-

taf.) Dorpat. Leipzig, K. F. Khler in Comm.
Sitzungsberichte der physikalisch- medicinischen Gesell-

schaft zu Wrzburg. Jahrg. 1886. ca. 10 Nrn. gr. 8.

(Nr. 1. 16 S.) Wrzburg, Stahel. n. 4.

Verhandlungen der physikalisch -medicinischen Gesell-

schaft zu Wrzburg. Neue Folge. 22. Bd. gr. 8.

(Nr. 1 u. 2: 24 S. m. 2 Steintaf.) Wrzburg, Stahel.

n. 14.

Zeitschrift f. Naturwissenschaften. Orig.-Abhandlungen
u. Berichte. Hrsg. im Auftrage d. naturwissenschaftl.
Vereins f. Sachsen u. Thringen v. Dr. Brass, Geh.

Bergr. Duucker, Prof. Frhr. v. Fritsch etc. Der
ganzen Reihe 59. Bd. 4. Folge. 5. Bd. 6 Hfte. gr. 8.

(1. Hft. 72 S. in. 2 Steintaf.) Halle, Tausch & Gross.-.

n. 16.

Zeitschrift, .lenaische, f. Naturwissenschaft
, hrsg. v. der

mediciniseh - naturwissenschaftl. Gesellschaft zu Jena.
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20. Bd. Neue Folge, 13. Bd. Suppl. 1. Hft. gr. 8.

Jena, Fischer. n. 1. 80
Inhalt: Sitzungsberichte der Jenaisehen Gesellschaft

f. Medicin u. Naturwissenschaft f. d. J. 1886. 1. Hft.

(90 S.)

2. Astronomie und Mathematik.
Acta mathematica. Zeitschrift, hrsg. von G. Mittag-
Leffler. 8. Bd. 4 Hfte. gr. 4. (1. Hft. 96 S.) Stock-

holm. Berlin, Mayer & Mller in Comm.
baar n. 12.

Anleitung , praktische, zur Lsung von algebraischen
Aufgaben u. Gleichungen. 2. Aufl. 8. (56 S.) Hilchen-

bach, Wiegand. geb. baar n. 60

Arbeiten, astronomisch -geodtische, f. die europische
Gradmessung im Knigreich Sachsen. Ausgefhrt u.

verffentlicht im Auftrage d. bnigl. schs. Ministeriunis

der Finanzen. IV. Abth. Das Landesnivellement. Be-

gonnen unter Leitung v. weil. Prof. J. Weisbach ,
voll-

endet u. bearb. v. Prof. A. Nagel. Mit 3 lith. Taf.

u. 1 Holzschn. gr. 4. (XI, 181 S.) Berlin, Stankiewicz.
n. 12. (I. III. IV.: n.n. 44. -)

Behl, Sem. -Lehr. Ferd., die Darstellung der Planimetrie
nach indtictiver Methode zum Gebrauche an hheren
Lehranstalten u. zum Selbstunterrichte. Mit 185 in den

Text gedr. Fig. gr. 8. (VIII, 159 S.) Hildesheim, Lax.
u. 2.

Euelid Revised. Part 1. With additional Propositions
and Exercises. Edited by B. C. J. Nixon. New Edi-

tion. Cr. 8vo. 3 s. 6 d.

Fonvielle (H. de). Histoire de la lune. Avec 72 gra-
vures. In-12.

.
2 fr. 25

Fait partie de la Ilibliotheque instructive.

Frost's (Percifal) Solid Geometrv. 3rd Edition. 8vo.

16 s.

Gnther, Gymn.-Prof. Dr. Siegm., Grundlehren der ma-
thematischen Geographie und elementaren Astronomie
zum Gebrauche in hheren Mittelschulelassen und bei

akadern. Vortrgen. 2., durchaus unigearb. u. verm.
Aufl. gr. 8. (XI, 157 S.) Mnchen, Th. Ackermaun's
Verl. n. 2.

Henrich, Realgymn.- Oberlehr. F., Lehrbuch der Arith-

metik u. Algebra m. zahlreichen Aufgaben u. e. Anh.,
der systematisch geordnete Gleichgn. enthlt, f. hhere
Lehranstalten u. zum Selbstunterricht. 2. umgearb.
u. erweit. Aufl. gr. 8. (VIII, 288 S.) Wiesbaden, Lini-

barth, n. 3.

Holfert, Lehr. H. F., geometrische Aufgaben. Ein Uebungs-
buch zum Gebrauche in Realschulen, hheren Brger-
schulen, Seminaren, Gewerbeschulen etc. I. u. II. gr 8.

( IV, 51 S.) Dresden, Huhle.
an. 90; Auflsgn. (

16 S.) n.n. 50

Inhalt: I. Planimetrie. 4. verb. AnH. 1885; Auflsgn.
3. verb. Aufl. 1882. II. Stereometrie. 3. verb. Aufl.

1884; Auflsgn. 3. verb. Aufl. 1884.

Israel -Holtzwart, Realgymn. -Oberlehr. Dr. Karl, Ele-

mente der Astromechanik
,

f. Studirende bearb. (Die

Strgu. der fortschreit, u. rotir. Beweg, der Himmels-

krper. Theorie der Schwere auf der Oberflche ro-

tirender Sphroide.) gr. 8. (VII, 222 S.) Wiesbaden,
Bergmann. n. 6.

Jahrbuch, Berliner astronomisches, f. 1888 in. Epheme-
riden der Planeten (1) (247) f. 1886. Hrsg. v. dem
Recheninstitute der knigl. Sternwarte zu Berlin unter

Leitg. v. F. Tietjen. gr. 8. (VIII, 496 u. Anh. 48 S.)

Berlin, Dminler's Verl. baar n.n. 12.

Journal f. die reine u. angewandte Mathematik. In

zwanglosen Hftn. Hrsg. v. L. Kronecker u. K. Weier-
strass. Mit tht. Befrderg. hoher knigl. preuss, Be-

hrden. Fortsetzung d. v. A. L. Grelle (1826 bis 1856)
u. C. W. Borchardt (1856 bis 1880) hrsg. Journals. 100.

u. 101. Bd. 4 Hfte. gr. 4. (100. Bd. 1. Hft. 88 S.)

Berlin, G. Reimer. Bd. n. 12.

Kehr, f Sehulr. Sem. -Dir. Dr. C.
, geometrische Rechen-

aufgaben f. die Oberclasse der Volks- u. Brgerschule,
sowie f. Fortbildungsschulen u. Seminarvorbereitungs-
anstalten. 8. Aufl. 2. Abdr. gr. 8. (52 S. m. eingedr.

Fig.) Gotha, Thienemaun. n. 80

Kleyer, Ingen. Geom. Lehr. Dr. Adph. , vollstndig ge-

lste Aufgabensammlung nebst Anhngen ungelster
Aufgaben f. den Schul- u. Selbstunterricht m. Au-'

gbe u. Entwickig. der benutzten Stze, Formeln, Re-

geln in Fragen u. Antworten, erlutert durch viele

Holzschn. u. lithogr. Taf., aus allen Zweigen der Rechen-
kunst

,
der niederen u. hheren Mathematik

,
aus allen

Zweigen der Physik, Mechanik, Graphostatik etc., f.

Schler, Studirende, Candidaten etc. zum einzig riebt,

u. erfolgreichen Studium, zur Forthlfe bei Schularbeiten
u. zur rationellen Verwerthg. der exaeten Wissenschaften.
213. 248. Hft. gr. 8. ( 16 S.) Stuttgart, Maier.

n. 25

Legendre, Adrien- Marie, Zahlentheorie. Nach der 3.

Aufl. ins Deutsche bertr. v. H. Maser. 2. Bd. gr. 8.

(XII, 453 S.) Leipzig, Teubuer. () n. 11. 60
Mansion

,
Prof. Dr. P.

,
Elemente der Theorie der Deter-

minanten. Mit vielen Uebungsaufgaben. 2. venu. Aufl.

gr. 8. (XXIV, 55 S.) Leipzig, Teubner. n. 1. 20
Merrifield's (John) A Treatise on Nautical Astrononiy.
For the tise of Students. Cr. 8vo. 7 s. 6 d.

Spitz, Dr. Carl, Lehrbuch der sphrischen Trigonometrie,
liebst vielen Beispielen b. deren Anwendg. ,

zum Ge-
brauche an hheren Lehranstalten u. beim Selbststudium.

3., durchgesell. Aufl. Mit 42 in den Text gedr. Fig.

gr. 8. (VIII, 175 S.) Leipzig, C. F. Winter. n. 3. 50

Stockmayer, Gynin.-Prof. Herrn. , u. berreallehr. Max
Fetseher, Aufgaben f. den Rechenunterricht in den
mittleren Classen der Gymnasien, der Realschulen u.

verwandter Lehranstalten, sowie in den Fortbildungs-
schulen. Schlssel zum 3. u. 4. Bdchu. 4. Aufl. gr. 8.

Heilbronn, Scheurlen's Verl. n. 3. 30
3. (IV, 92 S.) cart. n. 2. 80. 4. (IV, 11 S.)

n. 50.

Tyerman's (Thomas F.) The Asteroids and the Theory
of their Formation. Roy. 8vo. 2 s.

Verzeichniss, alphabetisches, der durch das knigl. schs.
Landesnivellement bestimmten Hhen. Mit 1 Netzkarte.

(Aus: Astronomisch -geodt. Arbeiten f. die Europ.
Gradmessg. im Knigreich Sachsen, 4. Abth.") gr. 4.

(IV, 47 S.) Berlin, Stankiewicz. n. 4.

Wst, Prof. Dr. Alb., leichtfassliche Anleitung zum Feid-

niessen u. Nivellireu. Fr prakt. Landwirthe u. land-

wirthschaftl. Lehranstalten bearb. 2.
,
verm. u. verb.

Aufl. mit 96 Textabb. 8. (VIII, 138 S.) Berlin, Parey.

geb. n. 2. 50

3. Physik und Meteorologie.

Baumgarten, M. v., kritischer Versuch b. ein Maass f.

Schall-Intensitten, gr. 8. (15 S.) Wien, Teufen.
n. 60

Brisse (Ch.) et Ch. Andre. Nouveau cours de phy-
sique l'usage des e'leves de la classe de matheniatiques

speciales. 2e edit. conforme au dernier Programme
d'admission PEcole polytechnique , par Ch. Brisse et

Ch. Riviere. Avec 616 tigures et 11 spectres en cou-

leur. In-8. 17 fr.

Brucklacher ,
res. Apoth. Gust., Wetterprognose f. jeden

Tag d. Monats Januar 1886, nach Berechngn. au Hand
neuentdeckter meteorolog. Grundgesetze ,

deren Wertli

durch berwltigende Zuverlssigkeit begrndet ist. Fr
Deutschland

,
f. das siidwestl. Frankreich

,
den grssten

Theil der Schweiz; was Strme u. Orkane betrifft, die

nordwestl. engl. u. franzs. Ksten
,
den Canal m. den

Ksten v. Nordamerika, gr. 16. (12 S.) Stuttgart,
Kohlhammer. n. 1.

Forschungen zur deutschen Landes- u. Volkskunde, im

Auftrage der Centralconimission f. Wissenschaft!. Landes-

kunde v. Deutschland hrsg. v. Prof. Dr. Rieh. Leh-
mann. 1. Bd.- 6. Hft. gr. 8. Stuttgart, Eugelhoru.

n. 5. 50

Inhalt: Der Einfluss der Gebirge auf das Klima von

Mitteldeutschland v. Ob.-Bcamter Doc. Dr. R. Assmann. Mit

10 Profilen u. 7 ebersichtskarten. (S. 311388.)
Hegyfoky, Cooper. Kabos, die meteorologischen Verhlt-

nisse d. Monats Mai in Ungarn. Im Auftrage d. k. u.

naturwisseuschaft.I. Gesellschaft verf. (Ungarisch u.

deutsch.) gr. 4. (V, 204 S.) Budapest, Kilian. n. 7.

Heitmann, Aug., b. den Einfluss der Massenvernde-

rung auf die Schwingungen quadratischer Platten. In-

augural-Dissertation. gr. 8. (36 S. m. 22 Taf.) Marburg.
(Schmalkalden, Wilisch.) baar n.n. 1. 50

Hirn (G. A.). Recherchea experimentales sur la limite

de la vitesse que prend uu gaz quand il passe d'une

pression une autre plus faible. Gr. in-8. 2 fr. 75

Jordan, Prof. Dr. \V., barometrische Hhentafeln. 2.,

bis 35u erweit. Aufl. gr. 8. (III, 96 S.) Stuttgart,
Metzler's Verl. n. 2. 40
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Mathieu (E.). Theorie du potentiel et ses applieations

Pefectro-statique et au magnetisme. Seconde partie:

Klectro-statique et magnetisme. In-4. 12fr.

Schellwien, Hob., optische Hresien, gr. 8. (IV, 99 S.)

Halle, Pfeffer. n. 2. 50

Weihrauch, Prof. Dir. K., auemometrisclie Scalen f. Dor-

pat. Ein Beitrag zur Klimatologie Dorpats. (Aus:
Archiv f. d. Naturkunde Liv-, Ehat- u. Kurlands.") gr. 8.

(57 S.) Dorpat 1885. Leipzig, K. F. Khler in Comm.
n. 1.

Zeitschrift zur Frderung d. physikalischen Unterrichts.

Hrsg. u. red. v. Physikalisch -techn. Institut Lisser

& Benecke. 3. Jahrg. 1886. 12 Hfte.
(

1 1% B.)

gr. 8. Berlin, Lisser & Benecke. Halbjhrlich u. 6.

4. Chemie und chemische Technologie.
Andouard (A.). Nouveaux Clements de pharmacie.

3e editiou, revue et augmentee en coucordance avec la

nouvelle ed. du Codex. Avec 161 figures. In-8.

16 fr.

Bestein, Prof. Dr. F., Handbuch der organischen Che-

mie. 2., gnzlich umgearb. Aufl. 10. 13. Lfg. gr. 8.

(8. 7211040.) Hamburg, Voss. n. 1. 80

Bernay's (Albert J.) Notes on Analytical Chemistry for

Students in Mediciue. 2ud Edition. Cr. 8vo. 4 s. 6d.

Breslnuer, Dr. Max, die chemische Beschaffenheit der

Luft in Brandenburg a. H. Ein Beitrag zur Kenntniss

der quantitativen Zusammensetzung, der atmosphrischen
Luft. (Aus: Deutsche Chemiker-Ztg.") gr. 8. (10 S.)

Berlin, Grosser. baar n. 1.

Cauvet [Dt). Proc^des pratiques pour l'essai des farines,

caracteres, alterations, falsifications. Moyeus de decouvrir

les fraudes. Avec 74 figures. In-12. 2 fr. 50

Dammer, Dr. Otto, illustrirtes Lexicon der Verflschun-

gen u. Verunreinigungen der Nahrangs- u. Genussmittel,
der Coloniahvaaren u. Manufacte, der Droguen, Chemi-
kalien u. Farbwaaren, gewerbl. u. landwirthschaftl. Pro-

duete, Documente u. Werthzeichen. Mit Bercksicht.

d. Gesetzes v. 14. Mai 1879, betr. deu Verkehr mit

Nahrungsmitteln, Genussmitteln u. Gebrauchsgegenstn-
den

,
sowie aller Verordngn. u. Vereinbargn. 3. u. 4.

Lfg. gr. 8. (S. 321 640.) Leipzig, Weber, n. 5.

Dragendorff. Manuel de toxicologie. 2e edit. fran-

caise, revue et tres augmentee. Avec figures. In-12.

7 fr. 50

Eisner, Dr. Fr., Leitfaden zur Vorbereitung auf die Apo-
theker-Gehlfen-Prfung. M. e. Zusammenstellg. der ge-
setzl. Bestimmgn. b. die Rechte u. Pflichten der deut-

schen Apotheker-Gehlfeu v. Dr. H. Bttger. 3., sehr

verm. u. verb. Aufl. Mit zahlreichen in den Text gedr.
Holzsohn. gr. 8. (XII, 536 S.) Berlin, Springer.

n. 8.
; geb. n. 9.

Fresenius
,
Geh. Hofr. Prof. Dr. R.

,
chemische Analyse

der Marienquelle zu Oelheim. gr. 8. (18 S.) Wies-

baden, Kreidet. n. 80

Fresenius
,

Geh. Hofr. Prof. Dr. R. , neue chemische

Untersuchung des Kochbrunncns zu Wiesbaden u. Ver-

gleichimg der Resultate m. den 1849 von mir erhalte-

nen, gr. 8. (22 S.) Ebd. . n. 80

Fricke, Lehr. Alb., Chemie. Zunchst fr mittlere und
hhere Mdchenschulen bearb. Mit 49 Holzschn.-Ab-

bildgh. gr. 8. (VI, 106 S.) Brauuschweig, Bruhn's
Verl. n. 90; geb. n. 1.

Hager, Dr. Herrn., Handbuch der pharmaceutischen Praxis.

Fr Apotheker, Aerzte, Drogisten u. Medicinalbeamte.
Mit zahlreichen in den Text gedr. Holzschn. Neue
woblf. Ausg. in. Ergnzungsbd. 5. uuvernd. Abdr.
7.-44. (Schluss-) Lfg. gr. 8. (1. Bd. VI u. S. 545

1122: 2. Bd. 1352 u. Suppl. 1429 S.) Berlin, Springer.
an. 1.

Hager, Dr. Herrn., Untersuchungen. Ein Handbuch der

Untersuchg. , Prf?, u. Werthbestimmg. aller Handels-

waren, Natur- u. Kunsterzeugnisse, Gifte, Lebensmittel,
Geheimmittel etc. 2. umgearb. Aufl., hrsg. v. DD. H.

Hager u. E. Holdermann. 8. u. 9. Lfg. gr. 8.

(1. IM. S. 633829.) Leipzig 1885, E. Gnther.
n. 2.

Handwrterbuch, neues, der Chemie: Auf Grundlage
d. v. Liebig, roggendorff u. Whler, Kolbe u. Fehliug
hrsg. Handwrterbuchs der reinen u. angewandten Che-
mie u. unter Mitwirkg. v. Baumami, Buusen, Fittig etc.

bearb. u. red. von Prof. Dr. Herrn, v. Fehling. Nach
dem Tode d. Herausgebers fortgesetzt v. Prof. Dr. Carl

Hell. Mit in deu Text eingedr. Holzschn. 50. 52. Lfg.

gr. 8. (4. Bd. S. 913 1200.) Braunschweig, Vieweg
& Sohn. n. 2. 40

Henrich, Realgymu.- Oberlehr. F., Tabellen zur quali-
tativen chemischen Analyse, gr. 8. (13 Tab. in qu. 4.)

Wiesbaden, Linibarth, cart. n. 2.

Hirsch, Dr. Bruno, Universal- Pharmakopoe. Eine ver-

gleich. Zusammenstellg. der zur Zeit in Europa u. Nord-
amerika glt. Pharmakopoen. 6. u. 7. Lfg. gr. 8.

(S. 465 640.) Leipzig, E. Gnther's Verl. n. 2.

Kopp, Herrn., die Alchemie in lterer U. neuerer Zeit.

Ein Beitrag zur Culturgeschichte. 2 Thle. gr. 8.

(XVII, 260 u. VI, 425 S.) Heidelberg, C. Winter.
n. 16.

; geb. n. 18.

Kopp, Herrn., aus der Molecularwelt. Eine Gratulations-

schrift an Rob. Bunseu. 3. (Titel-) Ausg. gr. 8. (IX,
105 S.) Ebd. n. 2. 80

Jahresbericht b. die Fortschritte der Chemie u. ver-

wandter Theile anderer Wissenschaften. Unter Mit-

wirkg. v. A. Borntrger, A. Elsas, E. Erdmauu etc.

hrsg. v. F. Fittica. Fr 1884. 1. u. 2. Hft. gr. 8.

(S. 1960.) Giessen, Ricker. n. 10.

Jahresbericht b. die Fortschritte der Pharmacognosie,
Pharmacie u. Toxicologie , hrsg. v. Lehr. Dr. Heinr.
Beckurts. Neue Folge d. m. Ende 1865 abgeschlosse-
nen Canstatt'schen pharmac. Jahresberichtes. 18. u. 19.

Jahrg. 1883 u. 1884. (Der ganzen Reihe 43. u. 44.

Jahrg.) 2. Hlfte. 2. (Schluss-) Abth. gr. 8. (VII u.

S. 1049 1357.) Gttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's
Verl. n. 7. (cplt. : n. 27. )

Jahresbericht ber die Leistungen der chemischen Tech-

nologie m. besond. Bercksicht. der Gewerbestatistik f.

d. J. 1885. Jahrg. I XXV bearb. v. R. Wagner. Fort-

gesetzt v. Dr. Ferd. Fischer. 31. od. neuer Folge 16.

Jahrg. Mit 478 Abbildgu. gr. 8. (XXIV, 1375 S.)

Leipzig, O. Wigand. n. 24.

Krtzer, Herrn., chemische Unterrichtsbriefe. Fr das
Selbststudium Erwachsener. Mit besond. Bercksicht.
der neuesten Fortschritte der Chemie u. unter Mitwirke;,

hervorrag. Fachmnner u. Gelehrten hrs. (I. Cnrs. Die

anorgan. Chemie.) 30. (Schluss-) Brief, gr. 8. S. 481

496 m. eingedr. Holzschn.) Leipzig, Leopold & Br.
baar () n. 1.

Krtzer, Herrn., dasselbe: II. Curs. : Die organ. Chemie,
od. die Chemie der Kohlenstoffverbindgn. enth. Mit be-

sond. Bercksicht. der ehem. Technologie. Unter Mit-

wirk":, der Herren Prof. Dr. Landerer, DD. Herrburger,
W. A. Herrmann, Alwin Engelhardt, F. Eichbaum etc.

bearb. 1. 10. Brief, gr. 8. (S. 1 176 m. eingedr.

Holzschn.) Ebd. baar n. 1.

Laurentz, Hugo, Beitrag zum forensisch -chemischen
Nachweis d. Hydrocliinon u. Arbutin im Thierkrper.
Inaugural-Dissertation. gr. 8. (63 S.) Dorpat, Schnaken-

burg. baar 1. 50

Liebig's, Just., Anualen der Chemie. Hrsg. v. H. Kopp,
A. W. Hofmann, A. Kekule, E. Erlenmeyer, J.

Volhardt. 229.-236. Bd. gr. 8. (233. Bd. 1. Hft.

116 S.) Leipzig, C. F. Winter. pro 4. Bde n. 24.

Mahrenholtz, Lehr. Dr. Adf. , die praktisch - chemischen

Uebungen an Landwirthschaftsschulen. Zum Gebrauch
bei deu analyt. Arbeiten im Laboratorium zusammen-

gestellt, gr. 8. (56 S.) Liegnitz, Reisuer in Comm.
baar n. 90

Medicus, Prof. Dr. Ludw. , Einleitung in die chemische

Analyse. 1. Hft. A. u. d. T. : Kurze Anleitg. zur

qualitativen Analyse. Zum Gebrauche beim Unterricht,

in ehem. Laboratorien. 3. Aufl. gr. 8. (VIII, 139 S.)

Tbingen, Laupp. n. 2.

Bammelsberg, Prof. Dir. Dr. C. F., Leitfaden f. die

quantitative chemische Analyse, besonders der Mine-

ralien u. Httenproducte, durch Beispiele erlutert. 4.

umgearb. Aufl. gr. 8. (X, 242 S.) Berlin, Habel.
n. 6.

Beal-Encyclopdie der gesammteu Pharmacie. Hand-
wrterbuch f. Apotheker, Aerzte u. Medicinalbeamte.
Unter Mitwirkg. von Proff. Aschersou, v. Basch

,
Ob.-

Stabsarzt Becker etc. Hrsg. v. Dr. Ewald Geissler u.

Privatdoc. Dr. Jos. Moeller. Mit, zahlreichen Hlustr.

in Holzschn. 2.-8. Lfg. gr. 8. (1. Bd. S. 49384.)
Wien, Urban & Schwarzenberg. n. 1.

Bemsen, Prof. Ira, Einleitung in das Studium der Kohlen-

stoffverbindungen od. organische Chemie. Autorisirte

deutsche Ausg. 8. (X, 390 S.) Tbingen, Laupp. n. 5.
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Schultz, Dr. Gust. ,
die Chemie des Steiukohlentheers m.

beBnd. Bercksicht. der knstlichen organischen Farb-

stoffe. Mit eingedr. Holzst. 2. vollstndig umgearb.
Aufl. 1. Bd. Die Rohmaterialien. 2. Lfg. gr. 8.

(S. 193 384.) Braunschweig, Vieweg & Sohn.

() n. 6.

Taschen - Kalender f. den deutschen Pharmaceuten auf
d. J. 1886. Eed. v. Dr. Otto Linde. 1. Jahrg. 16.

(IV, 253 S.) Neudamm, Neumaun. baar n. 1. 50

Wagner, Rud. v., Handbuch der chemischen Technologie.
12. Aufl. Bearb. v. Dr. Peril. Fischer. Mit 470 Ab-

bildgn. gr. 8. (XVII, 1069 S.) Leipzig, 0. Wigand.
u. 12.

Zeitschrift, pharmaceutische, f. Russland. Hrsg. v. der

pharmaceut. Gesellschaft zu St. Petei-sburg. Red. : M.
Edwin Johanson. 25. Jahrg. 1886. 52 Nrn. ( 1 2 B.)

gr. 8. St. Petersburg, Ricker. n. 14.

5. Geologie, Mineralogie, Bergbau.

Arzruni, A., e. Beitrag zur Mineraltopographie. Bemer-

kungen zu Hrn. Hirschwald's Schrift: Das mineralog.
Museum der knigl. techn. Hochschule zu Berlin."

gr. 8. (31 S.) Berlin, "Weidmann. n. 80

Carthaus, Emil, Mittheilungen b. die Triasformation im
nordstlichen Westfalen u. in einigen angrenzenden Ge-
bieten. Mit 1 Profiltaf. in Farbendr. (Aus : Ver-

handln, d. phys.-med. Gesellsch. zu Wrzburg.") gr. 8.

(71 S.) Wrzburg, Stahel. n. 3. 80

Eck, Heim-., geognostische Karte der Gegend v. Otten-

hfen (Umgebungen v. Bhlerthal, Erlenbad., Otten-

hfen, der Homisgrnde etc.) 1 : 50 000. Chromolith.

qu. gr. Fol. Lahr 1885, Schaueuburg. In Carton.

n. 2.

Fabre (J. H.). Souvenirs entomologiques (3e serie).

Etudes sur Tinstinct et les mceurs des insectes. Avec
9 figures. In-8. 5 fr.

Glck auf! Berg- u. httenmun. Zeitg. f. den Nieder-
rhein u. Westfalen. Zugleich Organ d. Vereins f. die

bergbaul. Interessen. Red.: Dr. Natorp. Jahrg. 1886.

104 Nrn. (B.) Fol. Essen, Bdeker.
Vierteljhrlich n. 1. 50

Gray (reter) and Woodward's (B. B.) Seaweeds, Shells,
and Fossils. Cr. 8vo. 1 s.

Karte, geologische, der Stadt Berlin. 1 : 15 000. Nach
den geolog. Specialkarten 1 : 25 000. Hrsg. v. der knigl.
preuss. geolog. Landesanstalt. Lith. u. color. gr. Fol.

Mit Text. 8. (13 S.) Berlin 1885, Schropp in Comm.
n.n. 3.

Karte der Umgegend v. Neisse. 1 : 25 000. Knigl.
preuss. Landesaufnahme 1881 83. Hrsg. 1886. 4. Blatt.

Mit braunem Terrain. Chromolith. gr. Fol. Berlin,

Schropp. baar n.n. 1. 50

Larbaltrier (A.) Traite-Manuel de pisciculture d'eau

douee, appliquee au repeuplement des cours d'eau et

l'elevage en eaux fermees. Avec 64 figures in-12. 4 fr.

Leith's (John) The Zone of Water; or Reason why Bulk
of Ocean is retained in Southern HemisphereV sewed.

1 s.

Leith's (John) Why is the Bulk of the Ocean retained

in the Southern Hemisphere? Reply to Piazzi Smith.
sewed. 1 s.

Lossen
,

K. A.
,

u. W. Dames
, geologische Karte der

Umgegend v. Thale als Excursionskarte f. den inter-

nationalen Geologen - Congress 1885. Bearb. nach den
vorhandenen Materialien. 1 : 25 000. Lith. u. color.

gr. 4. Berlin, Schropp. n.n. 1. 50

Milne's (John) Earthquakes and other Barth Movements.
With 38 Figures. Cr. 8vo. 5 s.

Platz, Prof. Dr. Phpp. , geolog. Skizze d. Grossherzogt.
Baden m. e. geologischen Uebersichtskarte, 1 : 400 000.

Lex.-8. (23- S.) Karlsruhe, Bielefelds Verl.

u. 5.
;
Karte ap. n. 4. 50

Poirier (G.). Le Montois. Es(iuisse geologique. Pre-

miere partie: Craie blanche et argile plastique. Avec
carte. In-8. 3 fr. 50

Sawyer's (Arthur Robert) Accidents in the Mines in the

North Staffordshire Coalfield. Boy. 8vo. JE 1. 1 s.

Teichmann, Dr. F., der Mineralog. Darstellung d. Ge-

sammtgebietes der Mineralogie. Mit in den Text gedr.

Abbildgn. u. 1 color. Taf. Fr jugendl. Mineralien-

sammler bearb. 4. Aufl. 12. (VIII, 106 S.) Halle,
Hendel, geb. n. 1.

Vierteljahresbericht, kritischer, b. die berg- u. htten-
mnnische u. verwandte Literatur. Unter Mitwirkg. v.

Fachmnnern hrsg. 5. Jahrg. 1886. 4 Nru. (B. m.

Beilagen.) gr. 4. Freiberg, Craz & Gerlach.
baar n. 2.

6. Zoologie und Palaeontologie.
Arbeiten aus dem zoologischen Institut zu Graz.

gr -Nr.

1. Bd.
1. gr. 8. Leipzig, Engelmann. n. 3.

Inhalt: Untersuchungen iib. rhahdcolc Turbellarien.

I. Das Genus Graftilla (v. Ihering) v. Assist. Dr. L. Bh-
mig. Mit 2 Taf. u. 1 Hnlzschn. (Aus: Zeitschrift f.

wissensihaftl. Zool.") (39 S.)

Braun, Prof. Dr. M., die rhabdocoeliden Turbellarien Liv-

lands. Ein Beitrag zur Anatomie, Systematik u. geo-

graph. Verbreitg. dieser Thiere. [Mit 4 (lith.) Taf.]

(Aus: Archiv f. d. Naturkunde Liv-
,

Ehst- u. Kur-

lands.") gr. 8. (125 S.) Dorpat 1885. Leipzig, K. F.

Khler in Comm. n. 6.

Bronn's, Dr. H. G., Classen u. Ordnungen d. Thierreiches,
wissenschaftlich dargestellt in Wort u. Bild. Mit auf
Stein gezeichneten Abbildgn.. 6. Bd. 4. Abth. 13. 15.

Lfg. gr. 8. Leipzig, C. F. Winter. n. 1. 50

Inhalt: Vgel : Aves. Fortgesetzt v. Dr. Hans Gadow.
13. 15. Lfg. (S. 273320 m. 7 IM. Erklrgn.)

Bronn's, Dr. H. G., Classen u. Ordnungen d. Thierreiches.

wissenschaftlich dargestellt in Wort u. Bild. Mit auf
Stein gezeichneten Abbildgn. 6. Bd. 3. Abth. 48. u.

49. Lfg. Lex.-8. Leipzig, C. F. Winter. an. 1. 50

Inhalt: Keptilien. Fortgesetzt v. Prof.- Dr. C. K. Hoff-
mann. 48. u. 49. Lfg. S*. 15211568 m. 4 Bl. Etklrgn.)

Bronn's, dasselbe. 6. Bd. 4. Abth. 11. u. 12. Lfg.
Lex.-8. Ebd. a n. 1. 50

Inhalt: Vgel: Aves. Fortgesetzt v. Dr. Hans Gadow.
II. u. 12. Lfg. (S. 209272 m. 1 Bl. Erklrgn.)

Correspondenzblatt d. eutomologischen Vereins Iris"

zu Dresden. Nr. 1 3. gr. 8. Dresden, v. Zahn & Jaensch.
baar n.n. 8. 50

1. 1. Octbr. 1884. (16 S.) n.n. 50. 2. 1. Mai

1885. (S. 1732 m. 1 Chromolith.) n.n. 2. .

3. 1. Mrz 1886. (S. 33110 m. 4 Lichtdr.-Taf.) n.n. 6.

Dewitz, Gust. Dr. H., Anleitung zur Anfertigung u. Auf-

bewahrung zootomischer Frparate fr Studirende und
Lehrer. Mit 12 (lith.) Taf. gr. 8. (96 S.) Berlin,

Mayer & Mller. n. 5.

Drost, Karl, b. das Nervensystem u. die Sinnesepithelien
der Herzmuschel (Cardium Edule L.), nebst einigen

Mittheilgn. b. den histolog. Bau ihres Muskels u. ihrer

Biphonen. (Aus dem zoolog. Institut zu Kiel.) Inaugural-
Dissertation. Mit 1 Taf. (Aus: Morpholog. Jahrb.")

gr. 8. (39 S.) Leipzig. Kiel, Lipsius & Tischer.

baar n. 1. 20
Parini's (G. A.) Through the Kalahari Desert. 46 lllu-

strations (mostly from Photographs), Diagram, and Map.
8vo. & 1. 1 s.

Flach, C, die Molluskenfauna v. Aschaffenburg, nebst

Beitrgen zur Fauna d. Spessarts. (Aus: Verhandlgn.
d. phys.-med. Gesellsch. zu Wrzburg.") gr. 8. (24 S.)

Wrzburg, Stahel. n. 1.

Garten, der zoologische. Zeitschrift f. Beobachtg., Pflege
u. Zucht der Thiere. Gemeinsames Organ f. Deutsch-

land u. angrenz. Gebiete. Hrsg. v. der Neuen Zoolog.
Gesellschaft" in Frankfurt a. M. Red. v. Gymn.- Ober-

lehr. Prof. Dr. P. C. Noll. 27. Jahrg. 1886. 12 Hfte.

gr. 8. (1. Hft. 36 S. m. 1 Steintaf.) Frankfurt a. M.,

Mahlau & Waldschmidt. baar n. 8.

Geflgelzeitung, allgemeine deutsche. Wochenschrift
zur Frderg. der GeHgel-, Zier- u. Singvgelzucht u.

Organ f. deutsche Geflgelzucht- u. Vgelschutzvereine.
Monatl. Gratisbeilage: Deutsche Kanarien- Zeitung.'
10. Jahrg. 1886. 52 Nrn. (B.) Fol. Kaiserslautern,

Kayser. Halbjhrlich n. 1. 70; Deutsche Kanarien-Zei-

tung ap. jhrlich n. 1. 50

Glaser, Prof. Dr. L., die Kleinthiere in ihrem Nutzen u.

Schaden f. die Haus-, Land-, Garten- u. Forstwirt-
schaft. Ein Lehrbuch f. Jedermann, insbesondere zum

Nachschlagen f. Naturfreunde, Gartenbesitzer, Grtner,
Land- u. Forstwirthe. Mit 65 Illustr. im Text. 8.

(VIII, 312 S.) Magdeburg, Creutz.
u. 3. 60; geh. n. 4. 25

'Gnther, Alb. C. L. G., M. A. M. D. Ph. D. F. B. S.,

Handbuch der Ichthyologie. Uebers. v. Reg. -R. Dr.

Gust. v. Hayek. Von dem Autor genehmigte deutsche
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Ausg. 2. Lfg. gr. 8. (S. 81 160 m. 51 Holzsclin.)

Wien, Gerold'* Sohn. () n. '2.

Handwrterbuch der Zoologie, Anthropologie u. Eth-

nologie. Hrsg. v. Dr. Ant. Reichen w. Unter Mit-

wirkg. v. Dr. H. Griesbach, F. v. Hellwald, Dr. Ernst

Hofmann etc. Mit Holzsclin. 4. Bd. Lex. -8. (640 S.)

Breslau, Trewendt. n. 16. ; geb. n.n. 18. 40 (1. 4.:

D. ti*2.
; geb. n.n. 71. 60.)

Hofmann, Dr. Ernst, die Schmetterlinge Kuropas. 10.

12. Lfg. gr. 4. (S. 41 64 m. je 3 color. Steintaf.)

Stuttgart, HotVnianii's Verl. n. 1.

Insectenbrse. Centralorgan zur Vcrmittelg. v. Angebot,

Naclifrage u. Tausch. 3. Jahrg. 1886. 24 Nrn. (ya B.)

Leipzig, l'rankenstein & Wagner.
Vierteljhrlich haar n. 75

Jahrbcher, zoologische. Zeitschrift f. Systematik, Geo-

graphie u. lliologie der Thiere. Hrsg. v. Dr. J. W.

Span gel. 1. Suppl.-Hft. gr. 8. Jena, Fischer.

n. 5.

Inhalt: Die Schnietterlingsfauna Nordwest -Deutsch-

lands, insbesondere die lepidopterolog. Verhltnisse der Um-

gebg. v. Gttingen. Von Dr. Karl Jordan. (XVIII, 164 S.)

Journal f. Ornithologie. Deutsches Centralorgan f. die

gesannute Ornithologie. In Verbindg. mit der all-

gemeinen deutschen ornitholog. Gesellschaft zu Berlin,

m. Beitrgen v. DD. G. Hartlaub, 0. Bolle, Dir. Dr. G.

Radde etc. hrsg. v. Prof. Cust. Dr. Jean Cabanis. 34.

Jahrg. 1886. 4. Folge. 14. Bd. 4 Hfte. gr. 8. (1. Hft.

128 S.) Leipzig, Kittler in Comm. baar n. 20.

Keller, F. C. ,
die Gemse. Ein monograph. Beitrag zur

Jagdzoologie. 4.-6. Lfg. gr. 8. (S. 137280.) Klagen-
furt, Leon sen. 75

Leuekart
,
Rud. , u. H. Nitsehe, Protf. DD., zoologische

Wandtafeln zum Gebrauche an Universitten u. auf

Schulen. 12. Lfg. Taf. XXIX u. XXXI. a 4 Blatt.

Lith. u. color. Imp.-Fol. Mit deutschem, franzs. u.

engl. Text. gr. 4. (13 S.) Kassel, Fischer, baar n. 6.
;

einzelne Taf. n. 3.
;

f. Aufziehen auf Leinwand m.

Rollen Taf. n.n. 3. (1. 12. : n.n. 76. 50

Metschnikoff, Elias, embryologische Studien an Medusen.
Ein Beitrag zur Genealogie der Primitivorgane. Mit
9 Holzsclin. u. e. Atlas, enth. 12 lith. Taf. (m. 12 BI.

Erklrgn., in Imp. -4.). gr. 8. (VI, 159 S.) Wien,
Holder. n. 20.

Russ, Dr. Karl, Vgel der Heimath. Unsere Vogelwelt,
In Lebensbildern geschildert. Mit 120 Abbildgn. in

Farbendr. 2. Lfg. gr. 8. (S. 3364 m. 3 Chromolith.)

Prag, Tempsky. Leipzig, Freitag. () n. 1.

Sandberger, F., die Mollusken v. Unterfranken diesseits

d. Spessarts. (Aus: Verhandlgn. d. phys. -med. Ge-

sellsch. zu Wrzburg.") gr. 8. (21 S.) Wrzburg,
Stahel. n. 1.

Sandberger, F., die Verbreitung der Mollusken in den
einzelnen natrlichen Bezirken Unterfrankens u. ihre

Beziehungen zu der pleistocnen Fauna. (Aus: Ver-

handlgn. d. phys.-med. Gesellsch. zu Wrzburg.") gr. 8.

(24 S.) Ebd. n. 1.

Schenkung ,
Karl ,

die deutsche Kferwelt. Allgemeine
Naturgeschichte der Kfer Deutschlands, sowie ein prakt,

Wegweiser, die deutschen Kfer leicht u. sicher be-

stimmen zu lernen. 8. 11. (Schluss-) Lfg. gr. 8.

(XXXVIII u. S. 305434 m. 4 Chromolith.) Leipzig,
Leiner. n. 1. 25 (cplt. : n. 14.

; geb. in Halbfrz.

n.n. 16. 50; in Irisbil. n.n. 17. )

Thome, Prof. Beet. Dr. Otto Willi., Lehrbuch der Zoo-

logie f. Gymnasien , Realgymnasien ,
Real- u. hhere

Brgerschulen , landwirtschaftliche Lehranstalten etc.,

sowie zum Selbstunterrichte. Mit, 680 verschiedenen in

den Text eingedr. Holzst. 5. verb. Aufl. gr. 8. (XV,
436 S.) Braunschweig, Vieweg & Sohn. n. 3.

Vogel, Heinr., u. Aug. Krusche, Schul-Naturgeschichte.
Ausg. A. Ein Handbuch f. Lehrer. Nach Directiven
d. S.liiilr. Ad. Grllich bearb. u. hrsg. (In 5 Hftn.)
l. litt. gr. 8. (96 S.) Meissen, Schlimpert. n. 1.

Weber, Prof. Dr. Max, Studien b. Sugethiere. Ein

Beitrag zur Frage nach dem Ursprnge der Cetaceen.
Mit, 4 Tat', u. 1:; Holzsclin. gr. 8. (VIII, 252 S.) Jena,
Fischer. n. 12.

Westerlund, Dr. Carl Agardh, Fauna der in der palr-
aretischen Region (Europa, Kankasien, Sibirien, Turan,
Persien, Kurdistan, Armenien, Mesopotamien, Kleinasien,

Syrien. Arabien, Egypten, Tripolis, Tunesien, Algerien

U. Marocco) lebenden Binnenconchylieu. I. gr. 8. Lund.

(Berlin, Friedlnder & Sohn.)
baar n. 3. 50 (I. IV. V.: n. 16. 50)

Inhalt: Kam. Testacellidae
, Glnndmidae, Vitrinidae et

Lencochroidae. (95 S.)

Wolflf (Capt. M. P.). On the Rational Alimentation of the

Working Classes. Cr. 8vo. limp. 1 s.

Zeitschrift f. wissenschaftliche Zoologie , begrndet von

Carl Thdr. v. Siebold n. Alb. v. Klliker, hrsg. v. Prot!'.

Alb. v. Klliker u. Ernst Ehlers. 43. Bd. 2. Hft.

gK 8. (S. 175 368 m. 3 Holzsclin. u. 9 Taf.) Leipzig,

Eugelmann. n. 12. (l. u. 2.: n. 22. )

7 . Botanik und L a u d w i r t h s c h a f t.

Arnolds (Edwin Lester) Coflee: its Cultivation and Profit.

8vo. 10 s. 6d.

Bary (M. de). Lecons sur les bacteries, traduites et

anuotees par 31. Wasserzug. Avec 23 figures. Iu-8. 5 fr.

Berieht b. die 31. Versammlung d. schsischen Forst-

vereins, geh. zu Plauen i. V. am 22. bis 24. Juni 1885.

gr. 8. (VI, 156 S.) Tharand, Akadem. Buchh.
baar n. 1. 50

Berlepsch, Heinr. Frhr. v., Bericht b. die im Auftrage
d. k. k. Ackerbau-Ministeriums in die Vereinigten Staa-

ten v. Nord -Amerika unternommene Reise. 2. Aufl.

gr. 8. (45 S.) Wien, Hof- u. Staatsdruckerei, n. 1.

Deniker (J.). Atlas manuel de botanique. Illustrations

des familles et des genres de plantes phanerogames et

cryptogames , caracteres , usages ,
etc. Introduction par

D. Cauvet. Avec 200 planches contenant 3250 figures.
In-4. Cart. 30 fr.

Dietrieh's, Dr. Dav.
,

Forstflora. Beschreibung u. Ab-

bildg. d. f. den Forstmann wichtigeren wildwachsenden
Bume u. Strucher, sowie der ntz!, u. schdl. Kruter,
Grser u. Sporenpflanzen. Mit 300 color. Kpfrtaf. 6.

umgearb. Aufl. v. Felix v. Thrnen. 29. 40. Lfg.
hoch 4. (1. Bd. S. 193202 u. 2. Bd. S. 140.) Dres-

den, Baensch. 1. 50

Fawkes' (F. A.) Horticultural Buildings. 123 Illustra-

tions. New Edition. Cr. 8vo. 3 s. 6'd.

Fisehbach, Ob.-Forstr. Dr. Carl v., Lehrbuch der Forst-

wissenschaft. Fr Forstmnner u. Waldbesitzer. 4.

verm. Aufl. 2. Lfg. gr. 8. (S. 81 144.) Berlin,

Springer. (a) n. 1.

Foex (G.). Cours complet de viticulture. Avec 4 cartes

et 440 gravures. In-8. 16 fr.

Gsell, Jos., Auswahl von Kern- und Steiuobstsorten der

rauhen Alb u. d. Schwarzwaldes, pomologisch geordnet,
beschrieben u. charakterisirt, nebst den 10 Hauptregeln
d. Obstbaues, gr. 8. (72 S.) Ehingen. (Hechingen,

Walther.) cart. baar n. 80

Gsell, Jos., die Kern- u. Steinobstsorten in den hohen-

zollernscheii Landen, pomologisch geordnet, beschrieben

u. charakterisirt, nebst den 10 Hauptregeln d. Obst-

baues, gr. 8. (72 S.) Ebd. cart. baar n. 80

Haillant (A ). Flore populaire des Vosges. In-8. (Epinal.)
4 fr.

Hartig, Forstr. Prof. Dr. Thdr., vollstndige Natur-

geschichte der forstlichen Culturpflahzen Deutschlands.

Neue wohlf. (Titel-) Ausg. m. 120 color. Kpfrtaf u. in

den Text gedr. Holzsclin. 1. Lfg. gr. 4. (XVII, 144 S.

m. 30 Taf.) Leipzig (1852), Felix. n. 13.

Hedwigia. Organ f. specielle Kryptogamenkunde, nebst

Repertorium f. kryptogam. Literatur. Red. v. Dr. Geo.

Winter. Jahrg. "l 886. 6 Hfte.
( 2V2 3 B. m. Stein-

taf.) gr. 8. Dresden, Heinrich. baar n. 8.

Hoffmann, Lehrbuch der praktischen Pflanzenkunde.

3. Aufl. 11. 18. Lfg. Fol. (S. XXXIII XLFV u.

3780 m. je 3 color. Steintaf.) Stuttgart, Hoffmaun's

Verl. 90

Jahrbcher f. wissenschaftliche Botanik. Hrsg. v. Dr.

N. Pringsheim. 17. Bd. 1. Hft. gr. 8. (206 S. m.
10 Steintaf.) Berlin, Borntrger. n.n. 15.

Jahrbcher, botanische, f. Systematik, rflanzengeschichte
u. Pflanzengeographie, hrsg. v. A. Engler. 7. Bd.

4. Hft. gr. 8. (S. 287381 u. Literaturbericht S. S3

114 m. 1 Holzsclin. n. 1 Tat'.) Leipzig, Engelmann.
() n. 6.

Jahresbericht d. Land irthschafls-Vereins f. d. Bremische
Gebiet 1885. gr. 8. (93 S.) Bremen, Rhle & Schlencker.

n. 2.

Just's botanischer Jahresbericht. Systematisch geordnetes

Repertorium der botan. Literatur aller Lnder. Be-
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Krmlet 1873. Vom 11. Jahrg. ab fortgefhrt u. unter

Mitwirkg. v. Askenasv
,

liataliu , Benecke etc. hrsg. v.

Oberleh. Dr. E. Koeline u. Dr. Th. Geyler. 11. Jahrg.
(1883.) 2. Abth. 1. Hlfte, gr. 8. (528 S.) Berlin,

Borntrger. n.u. 15. (I. u. II., 1.: n.n. 33. )

Knauer, Ferd., der Rbenbau. Fr Landwirthe u. Zucker-
fabrikanten bearb. 6., verb. u. verm. Aufl. Mit 29 Text-

abbildgn. 8. (IV, 186 S.) Berlin, Parey. geb.
n. 2. 50

Kneucker, A.
,
Fhrer durch die Flora v. Karlsruhe u.

Umgegend, gr. 16. (VII, 167 S.) Karlsruhe, Rei',

geb. n. I. 50

Khler's Medicinalpflanzen in naturgetreuen Abbildungen
m. kurz erklrendem Texte. Atlas zur Pharmacopoea
germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica, hun-

garica, rossica
, suecica, British pharmacopoeia, Neder-

landsche Apotbeek ,
zum Codex medicamentarius, sowie

zur Pharmacopoeia of the United States of America.

(In 2 Abthlgn.) I. Die ofricinellen Pflanzen von G.
Pabst unter Mitwirkg. v. Dr. Fritz Eisner. 17. 19.

lifg. gr. 4.
(

4 Chromolith. m. 4 6 Blatt Text.)
Gera, Khler. a n. 1.

Laekowitz, W.
, Flora v. Berlin u. der Prov. Branden-

burg. Anleitung, die in der Umgebg. v. Berlin u. bis

zu den Grenzen der Prov. Brandenburg wild wachs, u.

hufiger eultivirten Pflanzen auf e. leichte u. sichere

Weise durch eigene Untersuchg. zu bestimmen. 6. verb.
Aufl. 12. (XXIV, 253 S.) Berlin, Friedberg & Mode,

geb. n. 2. 25

Leunis, Dr. Jobs., analytischer Leitfaden f. den ersten

wissenschaftlichen Unterricht in der Naturgeschichte.
2. Hft. Botanik. 9. verm. Aufl., neu bearb. v. Prof.

Dr. A. B. Frank. Mit 481 Holzschn. gr. 8. (XVI,
264 S.) Hannover, Hahn. n. 1. 80

Lubbock's (Sir John) Flowers, Fruits, and Leaves. With
numerous Illustrations. Cr. 8vo. 4 s. 6d.

Martius, Dr. Carl Frdr. Plipp. v., et Aug. Willi. Eichler,
flora brasiliensis. Enumeratio plantarum in Brasilia

hactenus deteetarum, quas suis aliorumque botanicoruni
studiis descriptas et methodo naturali digestas, partim
icone illustratas edd. Fase. 96. gr. Fol. (114 Sp. m.
24 Steintaf.) Monachii. Leipzig, F. Fleischer in Comm.

haar n. 27.

Saceardo, P. A., sylloge fungorum omniura hueusque
cognitorum. Vol. IV. Hyphomycetes. gr. 8. (807 S.)
Patavii. (Berlin, Friedlnder & Sohn.)

baar n.n. 40. (I. IV. : n.u. 171. 20)
Sagnier (H.). Cours d'agriculture. Avec 19 figures.

In- 12. 3 fr.

Schimper, Prof. Dr. A. F. W., Anleitung zur mikrosko-
pischen Untersuchung der Nahrungs- u. Genussmittel.
Mit 79 Holzschn. gr. 8. (VIII, 140 S.) Jena, Fischer.

n. ''.

Schimper, Prof. Dr. A. F. W.
,
Taschenbuch der medi-

cinisch-pharmaceutischen Botanik u. pflanzlichen Progen-
kunde. 8. (VII, 214 S.) Strassburg, Heitz. geb.

n. 3.

Viala (P.) et L. Ravaz. Memoires sur une nouvelle
maladie de la vigne. Le Black rot (pourriture noire).
In-8. (Montpellier.) 4 fr. 50

Wagner (Paul). La Question des engrais d'apres des

experiences recentes. Edition francaise, publiee d'apres
la 3e editiou allemande. In-12. 2 fr.

Wesselhft, Kunst- u. Handelsgrtner Jobs., der Rosen-
freund. Vollstndige Auleitg. zur Cultur der Rosen im
freien Lande u. im Topfe, zum Treiben der Rosen im
Winter, sowie Beschreibg. u. Verwendg. der schnsten
neuen u. alten Arten der systematisch geordneten Gat-

tungen. Nebst einem Calendariuni der gesammten Rosen-
zucht. 6. verm. u. verb. Aufl. Mit 40 in den Text
eingedr. Abbildgu. gr. 8. (XVI, 286 S.) Weimar, F.
B. Voigt. 4.

Zeitung, illustrirte landwirtschaftliche. Hrsg. v. Dr.
Will. Lobe. Jahrg. 1886. 52 Nrn.

(
1 H/2 B. m.

eingedr. Holzschn.) gr. 4. Leipzig, Reicheubach.

Vierteljhrlich baar 2. 50

8. Anatomie, Physiologie, Biologie.

Anzeiger, anatomischer. Centralbl. f. die gesanimte
wissenschaftl. Anatomie. Hrsg. v. Prof. Dr. Karl Barde-
leben. 1. Jahrg. Juni 1886 Mai 1887. 24 Nrn.

Arbeiten aus dem kaiserl. Gesundheitsamte. (Beihefte
zu den Verffentlichungen d. kaiserl. Gesundheitsamtes.)
1. Bd. 3.-5. Hft. Lex. -8. (III u. S. 141566 m.
6 Taf.) Berlin, Springer.

n. 20. (1. Bd. cplt. : n. 26.
)

Archiv f. mikroskopische Anatomie, hrsg. von v. la Va-
lette St. George u. W. Waldeyer. Fortsetzung von
Max Schulze's Archiv. 27. Bd. i. Hft. gr. 8. (180 S.

m. 1 eingedr. Holzschn. u. 8 Taf.) Bonn, Cohen & Sohn.
n. 11.

Archiv f. die gesammte Physiologie d. Menschen u. der
der Thiere. Hrsg. v. Prof.' Dir. Dr. E. F. W. Pfliiger.
39. Bd. gr. 8. (1. Hft. 74 S.) Bonn, Strauss. n. 20.

Archiv f. Psychiatrie u. Nervenkrankheiten. Hrsg. v.

Proff. DD. B. v. Guddeu, L. Meyer, Th. Meynert, C.

Westphal, red. v. C. Westphal. 17. Bd. 2. Hft.

gr. 8. (S. 301602 m. 5 Taf.) Berlin, Hirschwald.
n. 10. (1. ii. 2.: u. 18. )

Aschenbrandt
,
Dr. Th., das Ganglion nasopalatinum s.

incisivum der Nagethiere. Mit 1 lith. Taf. (Aus: Ver-
band], d. phys.-med. Gesellsch. zu Wrzburg.'') gr. 8. (16 S.)

Wrzburg, Stahel. n. 1. 20

Brandt, Ernst, das Alter, die Grssen u. Gewichtsbe-

stimmungen der Foetalorgane beim menschlichen Foetus.

Inaugural- Dissertation, gr. 8. (30 S.) Mnchen, Lin-
baar n. 60

Dr. Willi., topographisch -anatomischer
Durchschnitten an gefroreneu Cadavern
33 frb. Taf., nach der Natur gezeichnet
Schmiede]

,
m. erlut.

,
durch Holzschn.

(In 8 Lfgn.) 1. Lfg. gr. Fol. (4 Chromo-

(ca. 1' B. gr. 8. Jena, Fischer. n. 6.

dauer.
Iraune
Atlas. Nach
hrsg. 3. Aufl.

u. lith. v. C.

illustr. Text.
lith. in. Text S. 110.) Leipzig/Veit & Co. In Mappe.

11. 1 5.

Centralblatt f. allgemeine Gesundheitspflege. Organ d.

niederrhein. Vereins f. ffentl. Gesundheitspflege. Hrsg.
v. Prof. Dr. Finkein brg, San.-R. Dr. Lent u. Doc.
Dr. Wolffberg. Ergnzungshefte. 2. Bd. 2. Hft. gr. 8.

IS. 117 170.) Bonn, Strauss. n. 2. 40
Diebold

, Wladimir, e. Beitrag zur Anthropologie der
Kleiuriissen. Inaugural -Dissertation, gr. 8. (45 S. m.
2 Tab.) Dorpat, Schnakenburg. baar 1. 50

Dock, Dr., Ernhrungstabelle, nach den neueren Unter-

suchgn. der Proff. Voit
, Pettenkofer u. A. zusammen-

gestellt. Lith. u. color. qu. gr. Fol. Ebd. baar 60

Frey (H.). Precis d'histologie. 2e edition, revue et

augnientee, publiee sur la 3e Mit. allemande, par le

Dr. L. Gautier. Avec 227 figures. In-12. 6 fr.

3 fr. 50

Galopin (A.). Excursions du Petit Poncet daus le

corps humain et dans les animaux. Physiologie, hygiene,
medecine et Chirurgie usuelles. In-12. 3 fr. 50

Gavoy (E.). L'Encephale. Structure et description

icnographique du cerveau
,
du cervelet et du bulhe.

Livraison I. Avec 12 planches eu glvptographie. In-4.

20 fr.

Sera publie en 5 livraisons.

Gesundheit. Zeitschrift f. ffentliche u. private Hygieiue.
Organ d. internationalen Vereins gegen VeninreirSgg.
d. Flsse , des Bodens u. der Luft. Hrsg. u. red. v.

Prof. Dr. Carl Reclam. 11. Jahrg. 1886. 24 Nrn.

(2 B.) gr. 4. Frankfurt a. M., Daube & Co.

Vierteljhrlich n. 4.

Graefe's, Albr. v., Archiv f. Ophthalmologie. Hrsg. v.

Proff. F. Arlt, F. C. Donders u. Th. Leber. 32. Jahrg.
1. Abth. od. 32. Bd. 1. Abth. Mit Holzschn. u. Taf.

gr. 8. (IV, 316 S.) Berlin, n. reters. n. fo.

Grenacher, Prof. Dr. H., Abhandlungen zur vergleichen-
den Anatomie d. Auges. H. Das Auge der Hetero-

poden, geschildert an Pterotrachea coronata Fork. Mit
2 (lith.) Taf. (Aus: Abhandlgn. der naturforsch. Ge-
sellsch. zu Halle.") gr. 4. (65 S.) Halle, Niemever.

n. 4. (1. u. 2.: n.'7. )

Lehrbuch der Physiologie f.

u. zum Selbststudium. Be-

fortgefhrt v. Otto Funke,
neu hrsg. v. A. G. 7., neu bearb. Aufl. Mit etwa 250
in den Text eingedr. Holzschn. 8. u. 9. Lfg. gr. 8.

(2. Bd. IV u. S. 433662 lt. 3. Bd. S. 180.) Ham-
burg, Voss. n. 3.

Haab
,
Lecturer Dr. O. , sketch book for ophthalinoscopi-

cal observations of the fundus of the eye. 8. (24
Chromolith. m. 7 S. Text.) Zrich, Hofer & Brger,
geb. p. 5.

Gruenhagen, Prof. Dr. A.
,

akademische Vorlesungen
grndet v. Rud. Wagner
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Haab) Lecturer l>r. O., Skizzenbuch zur Einzeichnung
ophthalmoskopischer Beobachtungen des Augenhinter-
grundes. 8. (24 Chromolith. m. 8 S.Text. Ebd. geb. n. 5.

Heidenschild, William, Untersuchungen b. die Wir-

kung d. Giftes der Brillen- u. der Klapperschlange. In-

augural-Dissertation. gr. 8. (51 S.) Dorpat, Karow.
baar n. 1.

Helmholtz, H, v., Handbuch der physiologischen Optik,
2. umgearb. Aufl. Mit zahlr. in den Text eingedr.
Holzschn. 2. Lfg. gr. 8. (S. 81 160.) Hamburg, Voss,

, () u. 3.

Herzen (A.). La Digestion stomacale. Etde physilo-
gique et. hygienique. In- 12. (Lausanne.) 2 fr. 50

Hitzig, Prof. Dr. Ed., v. dem Materiellen der Seele. Vor-

trag, geh. im Frauenverein zur Armen- u. Kranken-

pflege ZU Halle a. S. am 25. Mrz 1886. gr. 8. (26 S.)

Leipzig, F. ('. W. Vogel. n. 80

Jahrbuch, morphologisches'. Eine Zeitschrift f. Anatomie
u. Entwicklungsgeschichte. Hrsg. v. Prof. Carl Gegen-
bau er. 11. Bd. 4. Hft. gr. 8. (IV u. 8. 489606
m. 10 eingedr. i''ig. u. 4 Steintaf.) Leipzig, Engelmaun.

n. 10. (11. Bd. cplt.: n. 50. )

Jahresberichte b. die Fortschritte der Auatomie u.

Physiologie. Iu Verbindg. m. Prof. Bizzozero, Dr. Chr.

Bohr, Prof. <i. Born etc. Hrsg. v. Proff. DD. Fr. Hof-
niann u. G. Schwalbe. 13. Bd. Literatur 1884.

1 Abthlgn. gr. 8. Leipzig, F. C. W. Vogel, n. 36.

Inhalt: 1. Anatomie u. Ejutwickelaiigsgeschichtei (IV,

562 S.) n. 16. . 2. Physiologie. Mit Generalregister
zu Bd. I X. (IV, 481 u. Reg. 164 S.) n. 20.

Klein, Prof. Dr. E., Grundzge der Histologie. Deutsche
autoris. Ausg., nach der 4. engl. Aufl. bearb. v. Dr. A.
Kollmann. Mit 181 in den Text gedr. Abbildgn. 8.

(XVII, 418 S.) Leipzig. Arnold. n. 6.

Landois, Prof. Dir. Dr. L., Lehrbuch der Physiologie d.

Menschen einschliesslich der Histologie n. mikroskopi-
schen Anatomie. Mit besond. Bercksicht. der prakt.
Medioin. 5. verh. Aufl. Mit zahlreichen Holzschn.

3. Abth. gr. 8. (S. 481 720.) Wien, Urban & Schwarzen-

berg. (a) n. 5.

Langl, Ti-of. Jos., das menschliche Skelet. Wandtafel.
2 chromolith. Blatt. Imp.-Fol. Mit Text : Kurze Ueber-
sicht b. das menschl. Skelet in Bercksicht. der Pro-

portionen U. d. Wachsthums v. Hofr. Prof. Dr. Carl
v. Langer. Inip. -4. (12 S. m. eingedr. Holzschn. u.

1 Taf.) Wien, Holder. In Mappe.
n. 8. 60; auf Leinw. n. 10.

;
Text ap. n. 2.

Marian, Dr. A., Bericht b. die Thtigkeit d. stdt. Ge-
sundheitsrathea in Aussig im J. 1885. gr. 8. (69 S.)

Aussig, Grohmanu in Comm. baar n. 80

Merck, Willy, b. Cocain. Inaugural-Dissertation. gr.'8.

(37 S.) Kiel, Lipsius & Tischer. baar n. 1.

Monatsschrift, internationale, f. Anatomie u. Histologie.

Hrsg. v. R. Anderson. C. Arnstein, Ed. van Beueden etc.,

A. E. Schfer, L.Testut u. W. Krause. 3. Bd.
2.-5. Hft. gr. 8. (S. 41190 in, 4 Steintaf.) Leipzig,
G. Thieme. u. 18.

Morache (G.). Tratte d'hygiene militaire. 2e edition

entierement refondue. Avec 173 figures. In-8. 15 fr.

Naunyn, Prof. Dr. B., zum derzeitigen Standpunkt der

Lehre v. den Schutzimpfungen. Rede, geh. beim Pro-

rectoratswechsel der Albertina zu Knigsberg i. Pr. gr. 8.

(18 S.) Leipzig, F. C. W. Vogel. n. 80

Rosa, Prosect. Privatdoc. Dr. Luigi dalla, das post-

embryonale WaeliBthum des menschlichen Schlafen-

muskels u. die mit demselben zusammenhngenden Ver-

nderungen d. knchernen Schdels. Eine anatomische
Studie. Mit e. C'urventabelle u. 23 chemilith. Tat',

hoch 4. (VII, 196 S.) Stuttgart, Euke. n. 16.

Schaek, Frdr., anatoinisch-histologische Untersuchung v.

Nephtlivs coeca Fabricius. Ein Beitrag zur Kenntuiss der

Fauna der Kieler Bucht. (Aus dem zoolog. Institut zu

Kirl.) gr. 8. (38 S. in. 1 Steintaf.) Kiel, Lipsius &
Tischer. n. 2.

Sehroeder, tob. Med.-R. Prof. Dir. Dr. Karl, der schwan-

gere n. kreissende Uterus. Beitrge zur Auatomie u.

Physiologie der Geburtskunde. Unter Mitwirkg. v. Assi

stellten 1)1). M. Hoffmeier, C. Rge u. C. H. Stratz.
Mit 52 in den Text gedr. Holzschn. u. e. Atlas v. 6 Taf.

gr. 8. (VII, 151 S.) Bonn, Cohen & Sohn. n. 48.

Sitzungsberichte der Gesellschaft f. Morphologie u.

Physiologie in Mnchen. I. 1885. 3. Hft. gr. 8.

(S. 135 174.) Mnchen, Rieger. n. 1. Ho

Sthr, Prof. Dr. l'h., Beitrge zur mikroskopischen Ana-
tomie d. menschlichen Korpers. Mit 1 lith. Taf. (Aus:

Verhandlgn. d. phys.-med. Gesellschaft zu Wrzburg.")
gr. 8. (8 S.) Wrzburg, Stahel. n. 80

Theodoroff, J., historische u. experimentelle Studien b.

den Kephir. (Aus: Verhandlgn. d. phys.-med. Ge-
sellsch. zu Wrzhurg.") gr. 8. (28 S.) Wrzburg,
Stahel. n. 1. 20

Verhandlungen u. Mittheilungen d. Vereins f. ffent-

liche Gesundheitspflege in Magdeburg. 14. Hft.: Ver-

handlungen d. Vereins im Jahre 1885. Red.: Ober-
stabsarzt, a. D. Dr. Rosen thal. gr. 8. (99 S. m.
3 Plnen.) Magdeburg 1885, Faber. u. 2. 50

Vierteljahrsschrift, deutsche, f. ffentliche Gesundheits-

pflege. Hrsg. v. Prof. Dr. Finkeinburg, Dr. Gttislieim,
Prof. Dr. Aug. Hirsch etc. Red. v. Df). A. Spiess u.

M. Pistor. 18. Bd. 2. Hft. gr. 8. (XXIV u. S. 185

336.) Braunschweig, Vieweg & Sohn. () u. 4.

Zeitschrift f. Biologie v. Profi'. W. Khne u. C. Voit.
22. Bd. Neue Foige. 4. Bd. 4 Hfte. gr. 8. (l. Hft.

160 S.) Mnchen, Oldenbourg. n. 20.

Zeitschrift f. Hygiene. Hrsg. v. Proff. Dirr. DD. R.
Koch u. C. Flgge. 1. Bd. 1. Hft. Mit 10 Abbildgn.
im Text u. 3 Taf. gr. 8. (192 S.) Leipzig, Veit & Co.

n. 5.

Zeitschrift f. wissenschaftliche Mikroskopie u. f. mikro-

skopische Technik. Unter besond. Mitwirkg. v. Proff.

DD. Leop. Dippel, Max Flesch
,
Arth. Wichmann hrsg.

v. Dr. Wilh. Jul. Behrens. 3. Bd. 4 Hfte. gr. 8.

(1. Hft. 150 S. m. 15 eingedr. Holzschn.) Braunschweig,
Schwetschke & Sohn. n, 20.

9. Geographie, Ethnologie, Technologie.
Albrecht, Navig.-Schuldir. M. F., u. Navig.-Lehr. C. S.

Vierow, Lehrbuch der Navigation u. ihrer mathemati-
schen Hlfswissenschaften. Fr die knigl. preuss. Na-

vigationsschulen bearb. 6. Aufl. Hrsg. im Auftrage d.

knigl. Ministeriums f. Handel u. Gewerbe. gr. 8.

(XXIV, 688 S. m. eiugedr. Fig. u. 2 Sternkarten.) Berlin,
v. Decker. n. 11.

; geh. n. 12. 50

Berndt, Oberlehr. Dr. Gust. ,
die Piain e de la Crau od.

die provencalische Sahara. Eine vergleich. Studie als

Beitrag zur physikal. Geographie der Mittelmeerlnder.
I. Hlfte, gr. 4. (32 S.) Breslau. (Gttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht's Verl.) baar n. 1. 60

Bertram, A.
,
zur Weichsel -Nogat-Regulirung. gr. 8.

(36 S.) Elbing, Meissner. n. 80

Bibliothek, elektro-techuische. 31. u. 32. Bd. 8. Wien,
Hartleben. n. 3.

; geb. n. 4.

Inhalt: 31. Die Technik d. Fernsprechwesens. Von
Dr. V. Wietlisbach. Mit 123 Abbildgn. (X, 267 S.)

32. Die elektrotechnische Photometrie. Von Dr. Hugo
Krss. Mit 50 Abbildgn. (XXII, 272 S.)

Bibliothek f. moderne Vlkerkunde, 36. Lfg. gr. 8.

Leipzig, Unflad. () n. 50

Inhalt: 3. Bd. Grossbritannien u. Irland. Nach eige-
nen Beobachtgn. geschildert v. H. Neelmeyer-Vukasso-
witsch. 10. Lfg. (S. 577640.)

Blitzgefahr, die. Nr. 1. Mittheilungen u. Rathschlge
betr. die Anlage v. Blitzableitern f. Gebude. Hrsg. im

Auftrage d. Elektrotechn. Vereins. 4. unvernd. Abdr.

gr. 8. (36 S.) Berlin, Springer. n. 60

Bouchet (E.). Souvenirs d'Espagne. In-12. 3 fr. 50

Candlot (E.). Etde pratique sur le eimeut de Port-

land. Fabricatiou, proprietes, emploi. Gr. in-8. 4 fr.

Centralblatt
,
technisches. Allgemeines Repertorium fr

median, u. ehem. Technik. Red. von Wilh. Knapp.
5. Bd. April Septbr. 1886. 6 Hfte. (3 B.) gr. 4. Halle,

Knapp. Hft. n. 1.

Cermoise (H.). Deux ans Panama. Notes et recits

d'un iugenieur au canal. In-12. 3 fr. 50

Chalon (Paul F.). Les Explosifs modernes. Traite

theorique et pratique l'usage des Ingenieurs civils et

militaires, des entrepeneurs de travaux publics, des

mineurs, etc. Avec 161 figures. Gr. in-8. 20 fr.

ColoniaLkarten, deutsche. Nr. 7. Chromolith. gr. Fol.

Weimar, Geograph. Institut. () n. 80

Inhalt: Uebersichtskarte des mittleren Ostafrika u. der

deutschen Erwerbungen.

Cornelius, C. S.
,
Grundriss der physikalischen Geogra-

phie. Fr hhere Unterrichtsanstalten bearb. 6. verb.

Aufl. Mit eingedr. Holzschn. gr. X. (VIII, 257 S.)

Halle, Schmidt. u. 2. 40
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u. 50
de la Geographie et des

gens de lettres , de tou-

directiou de C. Lucien-
25 fr.

Daniel, Dr. Heim. Adb., illustrirtes kleiueres Handbuch
dir Geographie. 2. verb. u. venu. Aufl., bearb. v. Hr.

\Y. Wolkenliauer. Mit ca. 500 lllustr. u. Karten im
Texte. (In 36 Lfgu.) I. Lfg. gr. 8. (48 S.) Leipzig,
Fiies.

Dictionnaire universel illustre

voyages , par uue Societe de

ristes et de savants ,
sous la

Hurad. 2 vol. Gr. in-12.

Drre, Prof. Hr. Ernst Frdr. , die Anlage u. der Betrieb

der Eisenhtten. Ausfhrliche Zusammeustellg. neuerer

u. bewhrter Constructioneu aus dem Bereiche der ge-

sammteu Eisen- u. Stahl-Fabrikation. Unter Berck-
sieht, aller Betriebsverhltnisse bearb. 2ti. Lfg. gr. 4.

(3. Bd. S. 145 216.) Leipzig, Baumgrtner.
() ... 6. -

Pasbender, fr. Bir. Frz., die mechanische Technologie
der Bierbrauerei u. Malzfabrikation. Bearb. unter Mit-

wirkg. erfahrener Fachleute u. tcht. Ingenieure. 20.

23. Lfg. gr. 4. (3. Bd. S. 1256 m. eiugedr. Holz-

schn. u. 5 color. Taf.) Leipzig, Gebhardt. n. 3.

Favarger (A.). L'Electricite et ses applications la

Chronometrie. Avec 104 figures. ln-8. (Geneve.) 5 fr.

Extrait du Journal suisse d'horlogerie.

Furrer (Conrad 1. En l'alestiue. Traduit de l'allemand

par G. Revilliod. 2 vol. In-12. 7 fr.

Gezeitentafeln f. d. Jahr 1887. Hydrographisches Amt
d. kaiserl. Admiralitt. Mit 14 Blttern in Steiudr.,

euth. Barstellgn. der Gezeitenstrmgu. in der Nordsee,

im engl. Canal u. der irischen See. 8. (VIII, 196 u.

27 S.) Berlin, Mittler & Sohn. u. 1. 50

Goodeve's ('!'. M.) A Manual of Mechauics. Fcp. 2 s. 6 d.

Guillemin (A.). Le Telegraphe et le telephone. Avec
101 figures. In-12. 1 fr. 25

Gssfeldt, Paul, in den Hochalpen. Erlebnisse aus den

J. 185a 1885. 2. Aufl. gr. 8. (IV, 349 S. m. 4

Lichtdr.-Taf.) Berlin, Allgemeiner Verein f. deutsche

Literatur. n. 6.

Hajnis, Ingen. Ladislav, historisch- kritische Studie b.

das Liernur -System in. besond. Bercksichtg. d. Ent-

wsserngssystems mittelst Injectoren. (Uebersetzuug
aus dem Bhm.) gr. 8. (37 S. m. 8 Abbildgu. u. 1 Tab.)

Prag, Borovy. haar 1.

Handtke, F., Generalkarte v. Afrika. Nach den neuesten

Materialien entworfen u. gezeichnet. Neue Aufl. Bev.

u. ergnzt v. G. Herkt. 1:14 500000. Chromolith. Imp.-
Fol. Glogau, Flemming. n. 1.

HeUinghaus, Dr. Otto, u. Jul. Treuge, Realgyinn.-Leur.,
aus allen Erdtheilen. Neue geograph. Charakterbilder,

f. Schule u. Haus zusammengestellt u. hrsg. Mit vielen

Vollbildern u. zahlreichen kleineren Holzschn. im Texte.

2. 8. Lf>. gr. 8. (S. 33256.) Mnster, H. Schoningh.
baar 45

Hue (F.) et G. Haurigot. Nos graudes Colouies. Arne-

rique. In-12, avec illustrations et carte. 3 fr. 50

Juppont (P.) et W. Hammond. L'Eclairage electrique

dans les appartements. Avec 15 figures. In-12.

1 fr. 50

Forme le no. 11 de la Bibliotheque des actualites scienti-

liques.

Karmarsch u. Heeren's technisches Wrterbuch. 3. Aufl.,

ergnzt und bearb. v. Proff. Kick u. Giutl. Mit gegen
4000 in den Text gedr. Abbildgn. 79. 81. Lfg. gr. 8.

(8. Bd. S. 641807 u. 9. Bd. S. 180.) Prag, Haase.
baar n. 2.

Krmmel, Prof. Dr. Otto. Der Ocean. Eiue Einfhrg.
in die allgemeine Meereskunde. Mit 77 in den Text

gedr. Abbildgn. 8. (VIII, 242 S.) Prag, Tempsky.
Leipzig, Freytag. n. I.

La Chaume (H. de). Terre - Neuve et les Terre - neu-

viennes. In-12. 3 fr. 50

Laveleye (Emile de). La Peninsule des Balkans. Vienne,

Croatie, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Rumelie, Turqni, Rou-

manie. 2 vol. in-8. 10 fr.

Leclercq. (J.). La Terre des merveilles. Promenades
au Parc national de 1'Amerique du Nord. Avec 40 gra-
vures et 2 cartes. In-12. 4 fr.

Leder, Civ.-Ingen. Paul, Blitzschden u. ihre Verhtung.
gr. 8. (16 S.) Hirschberg, Richter. baar n. 50

Leroy (A.). Curs pratique de chemins de fer. Avec
128 figures et 3 planches. Petit in-8. (Dijon.) 5 fr.

Leroy (A.). Traite pratique des maschines locomotives

a l'usage des mecanieiens
,
des Chauffeurs, etc. 7c edi-

tion revue et considerablemeut augmentee. Avec 171

flgures et 6 planches. Petit iu-8. (Dijon.) 12 fr.

Lomas' (John) A Manual of the Alkali Trade. 2nd Edi-

tion, witb Additions. Roy. 8vo. 1. 10 s.

Longman's New Geographical Readers. Cr. 8vo. :

Second Reader, for Standard 2. 1 s.

Third Reader, for Standard 3. 1 s. 3d.

Matzat, Heinr. , Erdkunde. 2., umgearb. Aufl. 3. Tbl.

8. (IV u. S. 189312.) Berlin, Parey. n.n. 50
Messtischbltter d. Preussischeu Staaten. 1 : 25 000.
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baar n.n. 1.
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672. Walkendorf. 673. Gnoien. 758. Tnrkow.
762. Daberkow. 763. Crieu. 2834. Keinersdorf.
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ler. 3653. Gemar. 3661. Winzenhehn.

Meyer, Hofr. Dir. Dr. A. B.
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Leipzig, Naumann & Schroeder. In Mappe.
baar n. 120. (I. V.: n. 200. )

Inhalt: IV. Alterthmer aus dem ostindischen Archipel
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jenigen aus der hinduischen Zeit. Mit 19 Taf. Lichtdr.,
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Dr. M. Uhle. Mit 10 Taf. Lichtdr. (6 S.) 1885.

n. 30.

Oils and Varnishes. Edited by James Cameron, F. I. C.

Cr. 8vo. (ChurchiH's Technological Handbooks.) 7 s. 6 d.

Pfuhl, Prof. E., Fortschritte in der Flachsgewinnung.
(Aus: Rigasche Iudustrie-Ztg.") gr. 4. (23 S. m. 2

Steiutaf.) Riga, Kynimel's Sort. baar n. 1. 20

QuagHo, Chef. -Ingen. Jul., b. feuerfeste Materialien.

Vortrag , geh. im Verein zur Befrderg. d. Gewerbe-
fleisses zu Berlin am 1. Mrz 1886. (Aus: Verhandlgn.
d. Vereins'' etc.) gr. 4. (12 S.) Berlin, Polytechn.

Buchh.). baar n. 1.

Radde
,

Dir. Dr. Gust.
,

die Fauna u. Flora d. sdwest-
lichen Caspi-Gebietes. Wissenschaftliche Beitrge zu den
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- russischen Grenze, unter Mit-

wirkg. v. Dr. O. Bttger, E. Reiter, Dr. Eppelsheim,
A. Chevrolat, L. Ganglbauer, Dr. G. Kraatz

,
Hans

Leder, Hugo Christoph u. Dr. G. v. Horvath. Mit 3 Taf.

gr. 8. (IX, 425 S.) Leipzig, Brockhaus.

Rosny (L. de). Les Coreens, Apercu ethuographique
et historique. In- 18 illustre. Cart. 1 fr. 50

Forme le tome IV de la Bibliotheque ethnographiqiie.

Schweiger-Lerehenfeld, A. v., zwischen Donau u. Kau-
kasus. Land- u. Seefahrten im Bereiche d. Schwarzen

Meeres. Mit 215 lllustr. in Holzschn. u. 11 color. Karten,
hiervon 2 grosse Uebersichtskarten. (In 25 Ll'gn.) 1.

u. 2. Lfg. Lex. -8. (S. 164.) Wien, Hartleheu. 90
an.

Vortrge u. Abhandlungen, technische. 5. u. 7. Hft.

gr. 8. Wien, Spielhagen & Schurich. n. 1. 20

Inhalt: 5. Der Mikromembrantilter. Ein neues techn.

Hilfsmittel zur Gewinnung von pilzfreiem Wasser im kleiuen

und gr'ssten Maassstabe. Vortrag, geh. v. Ingen. Frdr.

Breyer. Mit 34 Abbildgn. 3. verm. u. verb. Aufl. (III,

157 S.) 7. Ueber Schmalspurbahnen. Vortrag, geh.

im sterr. Ingenieur- und An hitektenverein von Ingen.

Alfr. Birk. [48 S.)

Weisbaeh, weil. Ob.-Bergr. Prof. Dr. Jul., Lehrbuch der

Ingenieur- u. Maschinen -Mechanik. Mit den nth.
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Lehranstalten, sowie zum Gebrauche f. Techniker bearb.

2. Tbl.: Die Statik der Bauwerke u. Mechanik der Um-
triebsmaschinen. 5. umgearb. u. vervollstud. Aufl.,

liearb. v. Prof. Gust. Herrmaun. Mit zahlreichen in

den Text eingedr. Holzst. 2. Abth. : Die Mechanik der

Umtriebsniaschineu. 11. u. 12. Lfg. gr. 8. (S. 961

1152.) Braunschweig, Vieweg & Sohn.
n. 4. 40 (1. 12. : n. 26. 4o)

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.
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Galvanische Zersetzung des Wassers und

einiger anderen Flssigkeiten.

Von Realgymnasiallehrer Dr. Fricke in Dirschau.

M m iginalmittheilung.)

Die alte Streitfrage, oh hei der galvanischen

Zersetzung des Wassers, dem ,.zur Erhhung der

I.citungsfhigkeit" Schwefelsure zugesetzt ist, wirk-

lich das Wasser oder aher die Schwefelsaure zersetzt

wird, war bisher unentschieden und auch schwer

zu entscheiden, weil 1. hei der Wasser-, wie hei

der Schwefelsurezerlegung dieselben Zersetzungs-

pi.nl uete auftreten wrden, 2. die Volumouver-

hltnisse der beiden Gase in beiden Fallen dieselben

wren, 3. die zersetzte Schwefelsure sich immer wieder

zurckbilden wrde-. Die folgende durch viele Ver-

suche untersttzte Ueherlegung ist geeignet, her

dieses Gebiet volle Klarheit zu verbreiten.

Beim Zusatz von Wasser zu concentrirter Schwefel-

sure tritt bekanntlich eine bedeutende Erwrmung
ein. Wenn dieser Wasserzusatz nun nach und nach

erfolgt, und nach jedesmaligem Zusatz die ursprng-
liche Temperatur (z. B. 18,5 C.) wieder hergestellt

wird, so ergiebt der Versuch, dass eino Erwrmung
hei der Wasserzugabe so lange eintritt, bis etwa das

speeif. Gewicht 1,2 (bei 18,5 G. gemessen) erreicht ist-

Die Suro vom speeif. Gewicht 1,2 ist also noch als

eine chemische Verbindung aufzufassen. Bei weiterem

Wasserzusalz tritt eine Erwrmung nicht mehr ein:

das weiter zugesetzte Wasser verbindet sich eben

nicht mehr mit der Sure, sondern vermischt sich

hloss mit ihr.

Wenn man nun die Leitungs- und Zersetzungs-

fhigkeit der verschiedenen Schwefelsurehydrate
so will ich im Folgenden die Verbindungen von

Schwefelsure mit Wasser nennen vergleicht, so

wissen wir zunchst aus den Versuchen von Kohl-
rausch 1

), Nippoldt 1
) und Grotrian 2

), dass

die Leitungsfhigheit verdnnter Schwefelsure hei

22 C. ein Maximum erreicht, wenn ihr speeif. Gewicht

etwa 1,23 ist. Da mir Daten her die Zersctzungs-

fhigkeit nicht hekannt waren, so untersuchte ich

dieselbe und zwar auf folgende Weise: Der Strom

von 4' Bansen 'sehen Elementen wurde unter Ein-

schaltung von Tangentehboussole und Rheostat durch

die zu untersuchenden Flssigkeiten geleitet, in denen

sich hei allen Versuchen stets dieselben Platinelektrodeu

in constanter Entfernung befanden. So war es mg-
lich, gleich starke Strme zur Zersetzung der ver-

schiedenen Suren zu henutzen. Das Resultat der

23 angestellten Versuche war: die Zersetzungsfhig-
keit ist der Leitungsfhigkeit direkt proportional,

d. h. die Flssigkeit, welche den Strom nach Gro-
t ri.i n u.s. w. am besten leitet, zeigt auch die grsste

Zersetzungsfhigkeit und umgekehrt. Also: reine

Schwefelsure leitet den Strom schlecht und wird

auch schwer zersetzt; hei Wasserzusatz wird die

Leitungs- und Zersetzungsfhigkeit um so vollkom-

mener, je mehr Wasser zugesetzt wird, bis das Sure-

hydrat etwa das speeif. Gewicht 1,2 erreicht hat. Bei

weiterem Zusatz von Wasser nimmt die Leitungs- und

Zersetzungsfhigkeit wieder ah bis zu dem sehr schlecht

') Pogg. Ann. Bd. 138; 2
j Daselbst Bd. 151.



30G Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 34.

leitenden und sehr schwer zersetzbaren, reinen (destil-

lirten) Wasser. Denken wir uns nun, es werde Sure
von der Zusammensetzung II2 S 4 4- ILO = IL SO,

zersetzt, so entwickeln sich aus jedem zersetzten Mo-

lccl am negativen Tole 411, am positiven 2 0. Haben

wir als Elektrolyten IL S04 -f 2 H 2
= H s S 0, so

liefert jedes Molecl hei der Zersetzung GH und 3 0,

bei II, S 4
4- 3 IL = II, S 0; : 8 H und 4 u. s. w.

Die Zersetzungsfhigkeit wird sich also so lange

steigern, als das Suremoleci noch Wasser aufnimmt,

also bis zum speeif. Gewicht 1,2. Von da ab tritt

Abnahme der Zersetzungsfhigkeit ein, weil das nun-

mehr zugesetzte Wasser nur beigemischt wird und

als verhltnissmssig schlechter Leiter und schwer

zersetzbare Flssigkeit die Zersetzbarkeit und Lei-

tungsfhigkeit des hchsten Surehydrats vermindert

und um so mehr vermindert, je mehr davon zuge-

setzt wird ')

Nun ist ferner von 0. Grotrian 2
) nachgewiesen,

dass bei verschiedenen Temperaturen nicht dasselbe

Surehydrat die hchste Leitungsfhigkeit aufweist,

sondern dass die letztere bei steigender Temperatur
an einen steigenden Suregehalt gebunden ist, derart,

dass der Sureprocentgehalt des den Strom am besten

leitenden Surehydrats mit je 10 n C. Temperatur-
zunahme um etwa 0,8 Proc. wchst. Wie sich aus

dieserhalb angestellten Versuchen ergab, erfolgte die

Verschiebung der Maximalzersetzuugsfhigkeit in

demselben Sinne, wie die der von Grotrian unter-

suchten Leitungsfhigkeit.
Auch dieses eigenthmliche" Verhalten erklrt sich

leicht. Wenn Wasser sich mit Schwefelsure chemisch

verbindet, so wird die von der Schwefelsure auf-

genommene Wassermenge nicht fr alle. Temperaturen
dieselbe sein, sondern bei hheren Temperaturen wird

weniger Wasser mit der Schwefelsure in Verbindung
treten

,
als bei niederer. Das besttigt sich durch

den Versuch, wenn mau z. P>. Schwefelsure und

Wasser, jedes von 70" C., mit einander nach und nach

vermischt, und dabei beobachtet, bis zu welchem speeif.

Gewicht des entstandenen Surehydrats beim Zu-

sammengehen der gleich warmen Flssigkeiten eine

Temperaturzunahme eintritt.

Hat aber der Wechsel in der Maximalzersetzungs-

fhigkeit bei verschiedenen Temperaturen wirklich

seinen Grund in dem Vorhandensein verschiedener

Surehydrate, so muss das bei einer bestimmten

Temperatur Maximalleituugs- und Zersetzungsfhig-
keit zeigende Surehydrat denjenigen Sureprocent-

gehalt zeigen ,
bei dessen Erreichung Wasserzusatz

ohne Erhhung der Temperatur von statten geht. Es

wurde zur Entscheidung dieser Frage folgender Versuch

angestellt: Zu Schwefelsure von 70 C. wurden ge-

') Dass wir ein hnliches Auftreten von Maximallei-

tungsfhigkeit auch hei Salzlsungen finden, drfte auf
den Gehalt der Salze an Krystallwasser zurckzufhren
sein. Jini Salzlsungen ,

deren Salz kein Krystallwasser
enthlt, giebt es daher auch keine auf- und ansteigende
(luve der Leitungsfhigkeit.

2
) Pqgg. Ann. Ed. 151, Seite 390.

ringe Mengen Wasser von 70" C. so lange unter

jedesmaligem Umschtteln gesetzt natrlich wurde

vor jedem neuen Zusatz von Wasser dieses und das

Surehydrat wieder genau auf 70 C. gebracht bis

I

eine Temperaturerhhung bei Wasserzusatz nicht

mehr stattfand. Das Surehydrat hatte, wenn dieser

Punkt erreicht war, ein speeif. Gewicht von
!

1,225 bei 70" C. oder von 1,265 bei 18,5 C. Dem

entspricht ein Gehalt von 35,4 Proc. Schwefelsure,

genau dieselbe Zahl, welche Grotrian angiebt fr
den Gehalt des bei 70 C. am besten leitenden Sure-

hydrats; ebendasselbe zeigt Maximalzersetzungfhig-
keit fr 70 C.

Fassen wir die Resultate unserer Versuche und
1 Ueberlegungen zusammen, so sind Leitungs- und Zer-

setzungsfhigkeit proportional und ihre Maxima fr
' verschiedene Temperaturen fallen auf Sureprocent-

gehalte, die frjede der betreffenden Temperaturen die

Maximalhydrate darstellen. Wenn aber hiernach bei

diesen Versuchen von einer Wasserzersetzung nicht

die Rede sein kann bei den meisten war ja freies,

d. h. mit Schwefelsure nicht chemisch verbundenes

Wasser berhaupt gar nicht vorhanden sondern

nur von einer Zersetzung verschiedener Surehydrate,
, so liegt doch gewiss nicht die mindeste Veranlassung
etwa zu der Annahme vor, dass bei niedrigeren Sure-

procentgehalten (angesuertem Wasser) nun nicht mehr
die verhltnissmssig leicht leitenden und zersetz-

baren Surehydrate, sondern pltzlich das sehr schlecht

j

leitende und wenig zersetzungsfhige Wasser dem

galvanischen Strome als Leiter dient. Das behauptet
nun allerdings auch Niemand, aber was noch viel un-

klarer ist: die Schwefelsure soll leiten, das Wasser

aber dabei zersetzt werden. Ueber diese viel ge-
brauchte Redensart das Wasser leitungsfhiger zu

machen" ist man sich vollstndig die Rechenschaft

schuldig geblieben. Wir haben gesehen ,
dass die

Schwefelsureliydrate , welche besser leiten
,
auch

grssere Zersetzungsfhigkeit zeigen. Da bei den

meisten der genannten Versuche nur ein Surehydrat
(eine chemische Verbindung) und nicht ein Gemisch

von Sure und Wasser vorhanden war, so ist es klar,

dass Stromleitung und Zerlegung sich an demselben

Stoff vollziehen und dass kein Grund zu der An-

nahme vorliegt, bei einem Gemisch knne der eine

Stoff bloss als Leiter des Stromes zur Zersetzung des

anderen Stoffes dienen.

Eine ganz analoge Untersuchung, wie die vor-

stehende ber verschiedene verdnnte Schwefelsuren,
wurde mit Salpetersure angestellt, bei der die

Schwierigkeiten der Entscheidung dieselben sind.

Dabei ergab sich: 1. Beim Zusatz von Wasser zu

concentrirter Salpetersure findet eine Erwrmung
statt, bis das speeif. Gewicht 1,18 (bei 5,5" C.) erreicht

ist. 2. Die von Grotrian gefundene Maximallcitungs-

fhigkeit fr 0" stimmt berein mit der von mir

untersuchten Maximalzersetzungsfhigkeit. 3. Auch
hier verschieben sich die Maxima der Zersetzungs-

fhigkeit bei den verschiedenen Temperaturen ebenso,

wie Grotrian das von der Leitungsfhigkeit nach-
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gewiesen tat. Daraus folgt , dass auch die Ansicht,

bei Leitung des galvanischen Stromes durch ein

Gemisch von Salpetersure und Wasser werde nur

d;is letztere zersetzt '), falsch ist.

Da die Sachlage bei Zusatz anderer Suren zu

Wasser hchst wahrscheinlich eine hnliche ist-), so

bleibt nichts anderes brig, als den sc hufig vorge-
nommenen Wasserzersetzungsversuch in der bisher

blichen Weise aufzugeben und ihn an dem allerdings
sehr schwer zersetzbaren, reinen :;

) Wasser auszufhren,
denn bei dem Versuch in althergebrachter Weise

komm! zu dem auch bisher schon immer vorhanden

geweseueu Zweifel, ob das Wasser oder die Sure
zersetzt werde, jetzt uoch die Gewissheit, dass das

Wasser nicht zersetzt wird, sondern ein Surehydrat.
Die Zersetzung reinen Wassers gelingt nun,

wenn auch lange nicht in dem Maasse, wie bei

angesuertem Wasser, unter Anwendung star-

ker Batterien und Erhitzung des zu zer-

setzenden, durch Auskochen vllig luftleer ge-

machten Wassers auf 90 bis S) 5" C. derart,
dass ein getrenntes Auffangen der Gase

mglich ist unddiesmmtlichen aus dem
Versuche sich ergebenden Resultate inner-
halb einer Stunde erhalten werden knnen.
Da diese Zersetung reinen Wassers mit keinem der

bisher im Gebrauch befindlichen Apparate ausgefhrt
werden kann, so ist ein geeigneter Apparat von der

Firma Warmbrunn, Quilitz & Co. in Berlin nach

meiner Vorschrift eonstruirt worden.

R. Bansen: Ueber capillare Gasabsorption.
(Annale d. Physik. X. F. 1885, Bd. XXIV, S. 321.)

E. Warburg; und F. Imohri: Ueber capillare
Wasserschichten auf Glasflchen. (Ann.

d. Phys. X. F. 1886, F.d. XXVII, 8. 4SI.)

In den drei jngst verflossenen Jahren wurde die

Aufmerksamkeit der Physiker durch eine Controverse

erregt, welche sich durch eine Reibe von Aufstzen
,

in Wiedemann's Annahm der Physik und Chemie'"

hindurchzog und die Verdichtung von Gasen
an blanken Glasoberflchen behandelte. Auf
der einen Seite stand die gewaltige Autoritt von

Robert Bunseu in Heidelberg, auf der anderen

die genau und geschickt ausgefhrten Experimente
von Herrn Heinrich Kayser, welche fr alle die,

die diesen letzteren kennen, die hchste Zuverlssig-
keit besitzen. Beide Forscher gelaugten in mehreren

|

Hauptpunkten zu gerade entgegengesetzten Resul- i

taten.

B u n s e n fand : Lsst man Glasfdeu
, welche

vorher einem Strome von ganz trockener Luft hei

'] Diese Behauptung findet sich beispielsweise in

Wllner's Physik.
-) Ich bin noch mit der Wetterfhrung der Versuche

beschftigt.
:i

) Hein hier = destillirt. Fr die Schul- oder Vor-

lesungsversuche hat es keinen Zweck, grssere als die

sogeuaunte chemische Eeiuheit anzustreben, wie Kohl-
rausch nach seinen neuesten Arbeiten es thnl. Absolut
reines Wasser wird wohl berhaupt nicht zu erhalten sein.

gewhnlicher Temperatur ausgesetzt waren, lngere
Zeit in Berhrung mit reiner Kohlensure stehen, so

verschwindet allmlig mehr und mehr von diesem

Gase und wird an der Oberflche des Glases verdick-

tet. Die Verdichtung nimmt zwar langsam ab, dauert

aber so lange, dass ein Aufhren derselben in drei

Jahren nicht beobachtet werden konnte. Drucknde-

rungen haben auf die Schnelligkeit der Verdichtung
keinen Einfluss. Dagegen befrdert Temperatur-

erhhung dieselbe.

Kayser im Gegeutheil stellte folgende Stze auf:

In der Hitze getrocknete Glasflchen verdichten

adsorbiren" an ihrer Oberflche eine gewisse Menge
von Kohlensure; dieser Process erreicht innerhalb

weniger Stunden sein Ende. Erhhung des Druckes

fhrt eine Vermehrung der Adsorption herbei. Bei

steigender Temperatur lst sich ein Theil des adsor-

birten Gases wieder los die Verdichtung
nimmt also mit der Temperatur a b.

Ein Versuch Kayser 's, diese nicht grsser zu

denkenden Widersprche auf Diffusiou der Kohlen-

sure durch Bunseu's gefettete Hhne etc. zurck-

zufhren, wurde von Letzterem widerlegt, und so

schien nur ein Ausweg offen zu stehen, dass nmlich
die Glassorten beider in der Weise verschieden ge-

wesen seien, dass Bunseu's Glas Kohlensure durch-

gelassen habe, Kayser's dagegen nicht. Da ver-

ffentlichte Bimsen im vorigen Jahre einen neuen

Aufsatz Ueber capillare Gasabsorption", welcher auf

einmal alles erklrte. Es zeigte sich, dass au allem

nur eine Wasserschicht von wenigen Milliontel Milli-

meter Dicke schuld war, die sich trotz der Trocknung
im kalten Luftstrome auf Bunseu's Glasfden

erhalten hatte. Da solche Wasserschichten auch in

anderen Beziehungen von Interesse sind, z. B. die

Isolation der Elektricitt in hohem Maasse davon

abhngt, so fhren wir Bunsen's Resultate etwas

genauer an.

Von der Ueberlcgung ausgehend, dass kieselsaure

Verbindungen selbst in der Hitze usserst schwer zu

trocknen sind, untersuchte Bunsen zunchst, wie
viel Wasser Glas bei verschiedenen Temperaturen
in trockener Luft festzuhalten vermge. Hierzu

brachte er Glasfden iu einen vllig getrockneten
Luftstrom und bestimmte mittelst der Gewichts-

zunahme vou Phosphorsureanhydrid die Wasser-

menge, welche der Luftstrom vou den Fden auf-

genommen hatte. Da dies bei verschiedenen Tem-

peraturen geschehen musste, wurde das die Fden
enthaltende Gefss in eine Art Thermostat gebracht,

welcher je nach der Anzahl der darin brennenden

Flammen bekannte Temperaturen bis zu 500" her-

zustellen erlaubte. Nahm nun der Luftstrom bei

einer bestimmteu Temperatur kein Wasser mehr auf,

was meist nach 30 bis 40 Stunden eintrat, so wurden

uoch mehr Flammen angesteckt und der Versuch bei

der nchst hheren Temperatur wiederholt u. s. w.

Das Resultat der ganzen 260 Stunden whrenden
Versuche war, dass erst hei 503 ( keine weitere merk-

liche Wasserabgabe mehr stattfand. Hieraus geht
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erstens hervor: um Glasfliichen ganz von Wasser zu

befreien, muss man sie mindestens bis zu 500"ln-

gere Zeit erhitzen. Zweitens: bei niedereren Tempe-
raturen vermag Glas selbst in ganz trockener Luft

Wasserschichten festzuhalten, deren Dicke betragen
kann :

bei -2?,'' bis zu 10,55 Milliontel Millimeter,

107" 7,03

215" 0,64

u. s. w. Da nun das Wasser bis zu diesen Dicken

nicht verdampft, so kann man drittens schliesseu, dass

es durch Capillarkrfte zurckgehalten wird, die gleich

dem entsprechenden Drucke des Wasserdampfes sind.

Dies gbe fr obige drei Temperaturen Drucke von

0,027, 1,278 und 20,796 Atmosphren. Durch wei-

tere Discussion dieser Zahlen findet man
, dass bei

noch dnneren Schichten der Capillardruck bis zu

vielen Hunderten von Atmosphren steigen muss.

Zeigt man nun noch, dass Wasser, welches unter so

hohem Drucke steht, in ungeheuer gesteigertem
Maasse Kohlensure zu absorbireu vermag, so folgen

mit Notwendigkeit alle Erscheinungen, die Bimsen
frher beobachtet hatte. Und in der That beweist

er durch das Experiment, dass eine 0,00000484mm
dicke Schicht ihr 21551'aches Volumen Kohlensure

absorbirt, whrend bei gewhnlichem Drucke kaum
das einfache Volum von ihr aufgenommen werden

wrde.
Dass ussere Drucknderungen von Bruchtheilen

von Atmosphren gegen solchen enormen Capillardruck

verschwinden, also ohne Einfluss auf die Absorption

sind, ist leicht verstndlich. Dagegen wird eine

Temperatursteigerung ein theilweises Verdampfen,
also ein Dnner wer den der Schicht hervorbrin-

gen, wodurch wiederum der Capillardruck so wachsen

muss, dass wieder neue Kohlensure aufgenommen
werden kann; freilich ist dies nur mglich, wenn nicht

schon die Sttigung der ganzen Schicht eingetreten

war. wis ja aber nach den frheren Versuchen Jahre

lang dauert. Kurz, es lsst sich jede der Ineongruenzeu
zwischen Kays er und Buuseu leicht dadurch er-

klren ,
dass Ersterer erhitztes, daher wirklich ganz

wasserfreies, Letzterer nur bei gewhnlicher Tempe-
ratur scheinbar getrocknetes Glas untersucht hatte.

Freilich kommen die Beschlge, welche Buusen ent-

deckt hat fr die meisten praktischen Anwendungen
nicht in Betracht. Sein Glas wrde auch elektro-

skopisch auf Leitung untersucht immer als trocken

gegolten haben und nur die eigentmlichen Gesetze

der Gasabsorption konnten auf diese Wasserschichten I

aufmerksam machen.

Die elektrische Isolationsfhigkeit des Glases wird

alier durch eine andere Art von Wasserbauten be-

eintrchtigt, welche Herr Warbrg iu einer neuen

Arbeit temporre" Schichten nennt, im Gegensatz
zu 1) n n s e n

'

s permanenten". Jene bilden sich

nmlich in feuchter, nicht gesttigter Luft, ver-

schwinden dagegen durch Trocknung ohne Tempe-

raturerhhung. Dass es andererseits keine Beschlge
im gewhnlichen Sinne sind, gehl daraus hervor, dass

das Glas ja schon ber dem Thaupunkt der Umge-
bung feucht wird, und die eigentliche Untersuchung

Warburg's und seiner Schler Imohri und Seidel

bestand eben darin
,

die Abhngigkeit der Dicke der

Schicht vom Sttigungsgrade der Luft, d. h. der rela-

tiven Feuchtigkeit, durch Wgung und elektrische

Leitung nachzuweisen. Am interessantesten ist ent-

schieden die Ursache ,
welche fr die Entstehung der

temporren Schichten gefunden wird. Die Verfasser

sagen nmlich im Eiugauge der Arbeit, sie htten

geglaubt, auch diese wie B uu sen's Hute auf capil-

lare Krfte zurckfhren zu knnen. Indessen ergab

sich bald, dass sie nur den chemischen Krften des

in fast jedem Glase vorhandenen freien Alkalis zu

verdanken sind. Es werden hierfr verschiedene Be-

weise beigebracht: 1) wird die Fhigkeit des neuen

Glases, temporre Schichten zu bilden, durch lngeres
Auskochen des Glases zerstrt; 2) dasselbe ge-

schieht, wenn man gewhnliches Thringer Glas mit

Kieselsure elektrolytisch berzieht; 3) Faraday's
alkalifreies, schweres Glas isolirt auch in feuchter

Luft.

Somit kommt Warburg zu dem Schlsse:

An keinem iu Wasser unlslichen Krper (Platin,

Glas mit Kieselsureberzug, alkalifreies Glas) kann

oberhalb des Thaupuuktes ein Wasserbeschlag durch

Wgung nachgewiesen werden. Jedenfalls knnte
ein solcher bei der Empfindlichkeit der Wage 2 Mil-

liontel Millimeter nicht bersteigen. Zeigte die

Wage einen Beschlag, so kouute derselbe auch elek-

troskopisch nachgewiesen werden.

War brg und Imohri untersuchten auch ein

Steinsalzprisma und fanden, dass dasselbe sich in

dem ber einer gesttigten Kochsalzlsung herrschen-

den Dampfdruck mit Feuchtigkeit stark bedeckt und

schieben diese Thatsache auf einen kleinen Mgne-
siumgehalt des Steinsalzes. Sollte es theoretisch

schon so sicher sein, dass wirklich ber festen Salzen

ebenso hoher Dampfdruck wie ber ihren gesttigten

Lsungen bestellt V

Vergleicht man schliesslich die W arbu r g'scheu

Resultate mit denen Bunseu's, so kann man sich

der Frage nicht enthalten, ob nicht auch die perma-
nenten Schichten vom Alkaligehalte des Glases beein-

ilusst werden. Jedenfalls knnten aber nur die nume-

rischen, nicht die theoretischen Schlsse Bunseu's
dadurch modificirt werden. 11. v. Hz.

L. Teissei'iMic de Bort: Isobaren, Winde und
I s o n e p h e u des Sommers auf il e ni A 1 1 a n -

tischen Ocean. (Comptes rendus. 1886, T. CIL

p. 1381.)

Fr den Druck, die Bewlkung und die Winde,

welche whrend des Sommers auf dem Atlantic herr-

schen, hat Herr Teisseronc de Bort Karten ent-

worfen, welche einige interessante Beziehungen dieser

meteorologischen Elemente unter einander ergeben
haben. Diesen Karten sind zu Grunde gelegt 10 9O0

Beobachtungen fr jedes der drei Elemente, welche

von hollndischen und englischen Schiffen gesammelt
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worden sind, femer die Daten, welche das Meteoro-

Ingical Olliec fr diu Aequatorialgegend verffentlicht,

whrend fr die Winde die Resultante der Richtung
der Suininrrwiiide nach der Lambert'schcn Formel

berechnet worden ist. Man darf daher diese Karten

als eine gut annhernde Darstellung der mittleren

Vertheilung des Druckes, der Winde und der Bewl-

kung auf dem Atlantic whrend des Sommers be-

trachten. Diese Karten lehren nun Folgendes:

Whrend des Sommers herrseht ein barometri-

sches Maximum auf dem centralen Gebiete des Oceans

und rings umher nimmt der Druck ab, ganz beson-

ders nach den hohen Breiten hin und nach dem

Aequator bis zur Zone geringen Druckes, welcher

als Convergenzpunkt fr die Passate beider Hemi-

sphren dient, und welcher zu der Zeit bei 10" nrdl.

Br. liegt. Zur selben Jahreszeit bilden die herrsehen-

den Winde eine Art von Wirbel, der bereits von

Brault unter dem Namen des Azoren-Wirbels" an-

gegeben worden ist.

Vergleicht man die Karten der Winde und der Iso-

baren mit einander, so sieht man in sehr berraschender

Weise, dass das Druckmaximum der Azoren zusam-

menfllt mit einer divergirenden Bewegung der Luft,

welche nach allen Seiten in gekrmmten Linien ent-

weicht. Dies ist brigens eine allgemeine Thatsache,

die sich in gleicher Weise auf den tglichen Wetter-

karten fr alle anderen Druckmaxiiua verificirt.

Hieraus scheint sieh als uothwendige Folge zu er-

geben, dass die Druckmaxima der Sitz absteigender

Bewegungen der Luft sind, denn die Luft, welche

am Bodeu aus demselben herausweht, kann nur aus

den hohen Regionen berkommeu.

Die Karte der Linien gleicher Bewlkung, oder

der Isonephen lgst erkennen, dass der Himmel im

Centram hoher Drucke sehr klar und rings umher be-

deckter ist. Die grsste Meuge von Wolken findet

sieh in der Aequatorzone und im Norden des 45. Gra-

des der Breite, d. h. in den Gegenden, wo im Niveau

des Bodens barometrische Minima herrschen, und

welche den Winden als Convergenzpuukte dienen.

Die Gegend, welche unter dem 30. Grade nrdl. Br.

luyt, zeigt eine grosse Regelmssigkeit in Bezug auf

die Vertheilung der Drucke und der Bewegung der J

Passate, sie eignet sich daher zur Prfung der von

Herrn Ferrel aufgestellten Formel, die eine Bezie-

hung zwischen den Druckunterschieden, der Richtung
und der Strke der Winde darstellt. Wendet man nun

diese auf die Gegend der Passate an, so erhlt man
aus 47 Beispielen fr den beobachteten Gradienten

0,238 mm und fr den berechneten Gradienten

0,17 t mm. Der aus der Formel abgeleitete Gradient

ist also nur u,73 des wirklieh herrschenden; dieselbe

Zahl hatte Herr Loomis gefunden, als er eine andere

Breite, nmlich etwa 50" nrdl. Br. und die synop-
tischen Karten benutzte, anstatt als Ausgangspunkt
Mittelwerthe zu nehmen.

Da nun dieselbe Abweichung nach zwei verschie-

de neu Methoden erhalten worden, so seheint dies zu

beweisen, dass Herr Ferrel bei seiner Untersuchung

die Reibung nicht hinreichend bercksichtigt hat.

Der Druckunterschied, der erforderlich ist, um den

Passatwinden ihre mittlere Geschwindigkeit zu er-

theilen, ist somit grsser, als die Fer rel'sehe Formel

ergeben hatte.

Immanuel Munk : Zur Lehre von der Harn-
seeretion. (Centralblatt fr die medicin. Wissensch.

Jahrg. XXIV, 1886, SJ 481.)

Der Umstand, dass die Bestandtheile des Harns

bereits im Blute angetroffen werden, und dass die

eigentmliche Verbreitung der Blutgefsse in den

Niereu dort eine bedeutende Steigerung des Blut-

druckes veranlasse, hatte zu der Auffassung gefhrt,
dass die Absonderung des Harns auf einem einfachen

Filtrationsvorgange beruhe; whrend andererseits die

Thatsache, dass nicht alle Blutbestandtheile im Harn

vorkommen , dass der Harnstoff im Harn in viel

grsseren Mengen als im Blute enthalten sei, und

mehrere andere Beobachtungen fr die vou anderer

Seite aufgestellte Theorie sprachen, dass die Epithel-

zellen der Ilarncanlchen in der Niere sich wesentlich

secretorisch bei der Abscheidung des Harns betheiligen.

Um diese Frage unter mglichst einfachen und

eindeutigen Bedingungen zu prfen, hat Herr

Munk Versuche an frisch ausgeschnittenen Niereu

angestellt, welche durch Durchleiten vou defibriuirtem

oder mit Wasser oder Kochsalzlsung verdnntem

Blute berlebend" erhalten wurden. Der Druck

des durchstrmenden Blutes wurde beliebig zwischen

100 und 190 mm Quecksilber variirt und in die

Harnleiter waren Canleu eingebunden, welche die

aus den Nieren kommende Flssigkeit sammelten.

Schon 5 bis 10 Minuten, nachdem die Blutdurch-

strmungeu begonnen, erschien in der Canle eine

Flssigkeitssule, und tropfte aus derselben ziemlieh

regelmssig ab. War der Druck nicht zu hoch
,

so

war die abtropfende Flssigkeit frei vou Blutfarbstoff
;

in einer Stunde wurden 4 bis 24 cem gewonnen.
Die abtropfende Flssigkeit enthielt die Bestand-

theile des Harns uud documentirte sich als ein Seeret

dadurch, dass in ihm die charakteristischen Bestand-

theile des Harns sich stets in grsserer Conccntration

fanden, als im durchgeleiteten Blute ; regelmssig war

dies beim Ghlornatrium der Fall. Aber auch andere

Salze, welche dem Blute zugesetzt waren ,
wurden in

dem Secret in grsserer Menge gefunden als im

Blute. Die Erhhung des Blutdruckes hatte auf die

Menge des Secrets keinen Kinlluss, nur ging bei sehr

hoben Drucken Blut ber; hingegen hatte eine Stei-

gerung der Durehstrmungsgeschwindigkeit regel-

mssig eine Vermehrung des Seoretes zur Folge. Es

wurden jedoch auch Flle beobachtet, in denen bei

grosser Strmungsgeschwindigkeit geringe Harn-

mengen abgesondert wurden und umgekehrt, was auf

die Intervention noch eines anderen Momentes
,
auf

eine seeernirende Fhigkeit der Nierenzellen, hinwies.

Viel schrfer und ganz zweifellos glaubt Herr

Munk die directe Betheiligung der Nierenzellen an

der Haruseeretion erwiesen zu haben durch den Ein-
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fluss einer Reibe von Substanzen, welche dem durch-

zuleitemhn Ulute zugemischt, die Seeretionsgrssc

auf das 3- bis lfache steigerten. Solche Substanzen

waren Kochsalz, Natron- oder Kalisalpeter, Coffein,

Traubenzucker, Rohrzucker und Glycerin. In einein

Versuche, in dem durch Zusatz von Kochsalz der

NaCl-Gehalt des Blutes auf 2,28 Proc. gebracht wurde,

stieg die Secretion innerhalb der nchsten Stunde auf

das lfache, ohne dass die Blutgeschwindigkeit zu-

genommen, und der so bedeutend vermehrte Harn

zeigte immer noch einen viel hheren Gehalt an deu

charakteristischen Stoffen als das durchgeleitete Blut.

Diese Versuche fhrten zu dem einzigen eindeutigen

Schluss, dass die Nierenzellen unter dem Einflsse

jener Stoffe zu einer enormen Secretious-Thtigkeit

angespornt werden.

Herr Munk hat noch die Wirkung einer Reibe

anderer niedicameutser Stoe auf die Secretion der

berlebenden Niere, wie die Synthese von Benzoesure

und Glyeocoll zu Hippursure im Harn untersucht.

Er hat ferner bei seinen Versuchen gelegentlich be-

merkenswerthe Erfahrungen gesammelt, die er in der

spter zu publicirenden, ausfhrlichen Abhandlung
mittheilen will. Das Ergebniss, dass die Harnabsonde-

rung in deu Nieren eine durch Zellen vermittelte

Secretion sei, wird auch durch diese Beobachtungen

gesttzt.

Max Cornu: Neues Beispiel von Genera-
tionswechsel bei den Uredineen (Cro-

nartium asclepiadeum und Peridermium Biui

corticola). (Comptes rendusl 1X8G, T. CII, )>. 930.)

Bekanntlich haben de Bary, Oer st cd u. A. ge-

zeigt, dass bei manchen Rostpilzen die Entwickelnng
ihrer verschiedenen notbwendig auf einander folgen-

den Eruchtformen
,

d. h. Generationen, auf verschie-

deneu Wirthspilauzeii stattfinden muss
;

so hat z. B.

de Ba ry nachgewiesen, dass die verbreitetste Art des

Getreiderostes ihre Aecidiumgeueration auf der Ber-

beritze (Sauerdorn) verleben muss und nur von dieser

aus wieder auf das Getreide gelangt. Dieses Verhlt-

niss hat de Bary sehr zutreffend den hetercisehen

Generationswechsel genannt. Man hat nun klar er-

kannt, dass viele auf Pflanzen auftretende Rostpilze

nur die einen oder anderen isolirteu Glieder des

Entwickelungsganges der betreffenden Art sind, und

man hat es sich zur Aufgabe gestellt, durch Beobach-

tungen und Experimente, d. h. Aussaaten der Rost-

pilzform auf andere Wirthspflanzen, die Zugehrigkeit
dieser isolirteu Generationen zu einander nachzuweisen.

Einen solchen sehr interessanten Nachweis liefert

Herr Cornu in dem in der Ueberschrift angefhrten
Artikel. Durch Aussaaten weist er nach, dass ein

auf dem Stamme der verschiedenen Kieferarten sehr

verderblich auftretender Rost - - Peridermium Pini

corticola zu einer Rostart gehrt, die auf den

Cyuanchuni oder Vincetoxicum-Arten sehr hufig auf-,

tritt dem Cronartium asclepiadeum. Sechs Tpfe,
auf denen er die Sporen des Peridermium Pini cor-

ticola ausste, wurden alle von Cronartium befallen,

whrend die Controltpfe frei davon blieben, wie sie

auch im botanischen Garten niemals in frheren
Jahren davon befallen worden waren.

Die Beobachtung des Herrn Cornu ist um so

interessanter, als man bisher allgemein angenommen
hatte, dass dieses Peridermium Pini corticola zu einem

Roste auf dem Kreuzkraute (Senecio vulgaris, S. vis-

cosus, S. silvaticus, S. vernalis) gehrt. In der That
hatte Herr R. Wolff durch genaue Versuche exaet

bewiesen, dass sowohl die nadel- wie rindenbewoh-

nende Form der Peridermium Pini auf dem Kreuz-

kraute ausgeset den bestimmten Rost Coleospo-
riuiii Seneeionis Er. erzeugt, weshalb man beide

nur als Formen derselben Art, Peridermium Pini

acicola und Peridermium Pini corticola autfasste.

Herr C o r n u hat das auch sorgfltig beachtet und

daraufhin Versuche angestellt. Whrend er durch

Aussaat der Sporen des auf den Nadeln der Kiefern

auftretenden Peridermium Pini acicola auf dem Kreuz-

kraute stets das Coleosporium auf demselben erhielt,

hat er es durch Aussaat des Peridermium Pini cor-

ticola (in Frankreich) auf dem Kreuzkraut nicht er-

halten. Herr Cornu schliesst daraus, dass trotz

aller (selbst mikroskopischen) Uebereinstimmuug der

Charaktere Peridermium Tini acicola und Perider-

mium Pini corticola entgegen der bisherigen Aul-

fassung zwei verschiedenen Arten angehren.
Der Unterzeichnete mchte dazu Folgendes be-

merken: Whrend in der Umgegend von Berlin

Cynanchum vllig fehlt, tritt hufig auf unserer Kiefer

(Pinus silvestris L.) der Blasenrost (Peridermium Pini)

sowohl an den Nadeln (f. acicola), als an den Aesteu

und Stmmen (f. corticola) auf, und habe ich mit Er-

folg in zwei verschiedeneu Jahren das Experiment
von Wolff wiederholt, durch Aussaat der Sporen des

an den Aesten hervorgebrochenen Peridermium Pini

corticola auf Kreuzkraut (Senecio vulgaris und S. sil-

vaticus) das Coleosporium auf demselben zu erziehen.

Ich mchte daher den Schluss daraus ziehen, dass es

zwei verschiedene Peridermium Pini corticola giebt,

von denen das eine, bei Berlin auf Pinus silvestris

auftretende, zu Peridermium Pini acicola gehrt, das

audere in Frankreich wahrscheinlich auf dein Stamme
anderer Kieferarten, z. B. der Pinus maritima auf-

tretende, eine andere Art reprsentirt, von der Herr

Cornu nachgewiesen hat, dass sie zu Cronartium

asclepiadeum gehrt. Aeusserst hnliche Rostpilze

auf denselben Wirthspflanzen mit verschiedenem biolo-

gischem Verhalten sind schon mehrfach bekannt, so

I z. B. auf der Erbse, deu Wolfsmilcharten; so wies

I de Bary nach, dass das auf den Fichtenblttern auf-

tretende Peridermium abietinum in den Alpen zu

j Chrysomyxa Rhododendri, in der Ebene zu Chryso-

myxa Ledi gehrt.
Es ist allerdings auffallend und selten, dass der-

! selbe Rostpilz in derselben Generation sowohl auf

I deu Blttern wie im Stamme auftritt; doch kennen

wir dasselbe von deu auf den Wachholderarten auf-

tretenden Gyninosporaugium
- oder Podisoma- Arten.
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Auch tritt hei uns das Caeoraa auf Rosa pimpi-
Dellaefolia (die Aecidiumgeneration zu I'hragmidium

Rosarum) sowohl auf den Rippen der Bltter wie am
Stamme so hufig auf, dass die zierlichen Hecken,
wenn sie einmal davon ergriffen sind, nach wenigen
.Jahren seinem Angriffe erliegen und entfernt werden

mssen, wie es z. B. im Vorgarten der Berliner Uni-

versitt geschah. Ganz ehenso gehen die Kiefern zu

Grunde, sobald das Pcridcrmium Pini in den Ilaupt-

stanini gelangt ist.

Mit Recht folgert schliesslich HerrCornu aus

seiner Beobachtung, dass man zur Bekmpfung des

Kiefernrostes nicht bloss das Kreuzkraut, sondern

auch Cynanehum von den Kiefernanpflanzungen fern

halten nniss und hebt hervor, dass Cynanehum nur auf

kalkhaltigem Boden auftritt. Wir haben aber gesehen,

dass bei uns das Fehlen des Cynanehum auf unserem

Sandboden nicht das Auftreten derverderblichen rinden-

bewohnenden Form des Peridermium Pini hindert.

P. Magnus.

Kleinere Mittheilungen.

A. E. Nordenskild : Niederfallen von Steinen
in Hagelkrnern zu Brodby und in West-
m a nnland. (fversigt af kongl. Wetenskaps - Akad.

Forli. Stockholm 1884, Nr. 6. Referat im Neuen Jahr-

buch f. Mineralogie, ls.se, Bd. II, Ref. S.
;!6.)

eber das hchst seltene, am 4. Juli 1883 beob-

achtete und von Herrn Nordenskild studirte Phnomen
von in Hagelkrnern eingeschlossenen Steinen entnehmen
wir einem Referate des Herrn Cohen nachstehende An-

gaben :

In Brodby und an verschiedenen anderen Stellen von

Westmannland sind bis zu 100 g schwere Hagelkrner
gefallen, welche Bruchstcke eines graulich - weissen

Quarzes einschlssen, die fast ein Gewicht von G g er-

reichten und makroskopisch wie mikroskopisch genau
solchem Quarze glichen, wie er in Graniten vorkommt.

Gelegentlich war in diesem Ilagel Chlorit und einmal

Feldspath beobachtet. Das Unwetter erstreckte sieh

aber einen Raum von 90 km Lnge und 7 bis 10 km
Breite und war nicht von wirbeifrmiger Luftbewegung
begleitet. Der Ilagel bestand aus gewhnlichen Kor-

nern von Erbsengrsse, aus rundlichen Kornern bis zur
Grsse eines Hhnereies, welche aus wechselnden, klaren

und weissen Schiebten bestanden und die Steine ein-

schlossen, und aus klaren, eckigen Stcken, welche wie

Bruchstcke grosserer Klumpen aussahen. Letztere

fielen am Ende des Fallraumes, und da auch Licht- und

Schallphnomene den Hagelfall begleitet haben sollen,
so Hessen sich Analogien mit Meteoritenfllen aufstellen.

Bei einem kosmischen Ursprnge des Eises msste man
aber auch einen solchen fr die Steine annehmen; das

hlt Verfasser jedoch fr hchst gewagt wegen der ab-

soluten Aehnlichkeit derselben mit 'Granitquarz. Kr hebt
aber andererseits hervor, dass man auch in Schwedin
keinen Punkt kenne, wo derartige Quarzstcke so vor-

herrschend auftreten, dass sie' ohne Beimengung anderer

gleich schwerer Mineralien in die Hhe gehohen und
|

transportirl werden knnten. Wenn somit auch eine

Erklrung dl r Erscheinung einstweilen nicht mglich ist,
o teht die Thatsache selbst unzweifelhaft fest.

Lecoq de Boisbaudran: Heber das Atomgewicht
und das Spectrnm des Germaniums. (Corapt.

rend. 1886, MI, p. 1291.)

Wie wir unseren Lesern bereits mittheilten, stand

zu erwarten, dass das von C. Wink ler eiddeckte, neue

Element, das Germanium, im periodischen System der

Elemente seinen Platz zwischen dem Wismuth und dem
Antimon linden wrde. Diese Vcrmutlning scheint sich

jedoch nicht besttigen zu sollen, denn sowohl eine vor-

lufige Atomgewichtsbestimmung, sowie die hier zu be-

schreibenden Gesetzmssigkeiten, welche die Atom-

gewichte und die Spectrallinien der Kiemente zeigen,
lassen dem Germanium ein Atomgewicht von 72 bis 7:;

zukommen, whrend es der frher ausgesprochenen Ver-

muthung nach bedeutend grsser sein sollte. Vergleicht
man nmlich die Vernderungen der Atomgewichts-
zunahmen mit den Vernderungen der Zunahme ent-

sprechender Wellenlngen bei verschiedenen natrlichen
Familien von Elementen, so ergiebt sich

,
dass das Ver-

hltniss des procentischen Ausdruckes dieser Grssen
berall das gleiche ist. Kennt man demnach von einem

Elemente die Wellenlnge des von ihm ausgestrahlten

Lichtes, so lsst sich daraus das Atomgewicht berechnen.

Lecoq de Boisbaudran unterwarf nun das Germanium
der Einwirkung des Inductionsfunkcns und fand, dass

dasselbe im Spectrum eine blaue und eine violette Linie

zeigt, deren Wellenlnge er bestimmte. Nimmt man an,

lass das Germanium in die Familie des Siliciums und
Zinns gehrt, so ergiebt sich nach jenem Gesetz, dass,
wenn wir diese Familie mit der des Aluminiums, Galliums

und Indiums vergleichen, dem Germanium das Atom-

gewicht. 72,3 zukommt, was mit der von Winkler mit

Helle der Wage bestimmten Zahl 72,75 sehr gut berein-

stimmt. Sollten sich diese Thatsachen besttigen, so

liegt einmal wieder ein Fall vor, welcher aufs Deutlichste

zeigt, wie innig physikalische und chemische Constanten
mit einander verknpft sind. L. G.

F. Fouque und Michel Levy: Versuche ber die
F o r t . p f 1 a n z u n g s g e s c h w i n d i g k e i t von
Schwingungen im Boden. (Coraptes rendus,

1886, T. MI, p. 1290.)

Um zuverlssigere Daten ber die Geschwindigkeit
zu erzielen, mit welcher durch heftige Stsse erzeugte

Schwingungen sich im Bodeu fortpflanzen, haben die

Herren Fouque und Levy einen automatisch wirken-

den Apparat (vergl. Rdsch. I, 135) construirt, welcher
in einer beliebigen Entfernung die Erzitterungen einer

Quecksilbermasse selbstregistrirend aufzeichnet. Mit der

in unserer frheren Notiz beschriebenen Vorrichtung
wurden Versuche im Steinkohlen-Sandstein zu Commentry
angestellt, und Photographien erzielt, welche schon auf

den ersten Blick die nachstehenden Thatsachen erkennen
lassen :

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der ersten

Schwingungen sind noch viel grsser, als mit. blossem

Auge am Nadirapparat angestellte Beobachtungen er-

geben. Die Erschtterungen ,
welche durch Dynamit-

oder Pulver-Sclise (bis zu 12 kg Dynamit) hervorgerufen

werden, sind bei gleicher Entfernung schwcher als die

durch den Rammhammer von 100 Tonnen Gewicht aus

5m Hhe hervorgebrachten; gleichwohl erzeugt dieser

in 500m Entfernung kaum dieselbe Wirkung, wie ein

massiges Aufstampfen in 10 m Abstand.

Wenn sowohl das Erschtterungs - Centrum als das

Quecksilberbad an der Oberflche der Erde sich befinden,
sind die Schwingungen, die durch einen Stoss veranlasst

werden, zahlreich; man sieht mehrere Maxima sich folgen
und die Erschtterung dauert lngere Zeit. In einem
Abstnde von 1200m halt die Erschtterung im Ganzen bis
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zehn Sceunden an. Wenn hingegen die Erschtterung

im Inneren der Erde erzeugt wird (in Grubenschchten

oder Gallerien), so veranlasst ein einzelner Stoss nur eine

einzelne kurz dauernde Erschtterung, selbst wenn man

diese in grosser Entfernung beobachtet. In dieser Be-

ziehung ist das Resultat dasselbe, wenn das Quecksilberbad

innerhalb der Grube oder an der Oberflche der Erde

sich befindet.

Mau kann daher behaupten, dass die Wanderung

der Schwingungen in den oberflchlichen Theilen des

Hodens durch die Nhe der Oberflche beeinflusat wird.

P (ihm: Ein Grundgesetz der Comp lern entr-
farben. (Pflger's Arch. f. Physiol. 1886, Bd. XXXIX,
S. 53.)

Mittelst eines fr genaue Farbenmessungen construir-

ten Spectrocolorimeters hat Herr Gl an die Complemen-
trfarben fr sein Auge bestimmt und die Lichtmengen
der einzelnen Farben gemessen, die er nehmen musstc,

um von je zweien dieselbe Menge Weiss zu erhalten.

Er hat hierbei folgendes Gesetz gefunden : Die Strke

smmtlicher Oomplementrfarben ,
welche zu je zweien

zusammengesetzt, dieselbe Menge Weiss geben, ist in

der lichtempfindlichen Schicht des gellten Fleckes fr
alle gleich gross." Das heisst, man muss die Lichtmengen

des Roth, Orange oder Gelb und die ihnen zugehrigen
des lilaugru, Blau, Indigo oder Violett, welche die-

selbe Menge Weiss geben sollen, so whlen, dass sie

nach der Lichtschwchung durch die Medien des Auges
und durch das Pigment des gelben Fleckes vor der

lichtempfindlichen Schicht smmtlich gleich gross sind.

Aus der Bestimmung von 49 Paaren von Comple-

mentrfarben, die Herr Gl an fr sein Auge ausgefhrt,

und deren Zahlenwerthe in Wellenlngen angegeben
sind erkennt man, dass nicht stets nur eine Farbe des

weniger brechbaren Theils je einer der brechbareren

complementr ist, vielmehr lehrte die Erfahrung, dass

das ganze Roth des Spectrums von der Wellenlnge

G50 bis ans Ende bei der Wellenlnge 720,4 fi
dem

Blaugrn von 509 complementr ist; doch muss man

zur selben Meugc Blaugrn stets wachsende Mengen Roth

nehmen, je mehr man sich dem ussersten Roth nhert,

werben der wachsenden Schwchling dieses Roth durch

die Hornhaut und die Krystalllin.se.

Die Abhandlung enthlt ausfhrlich die Messungen
der Lichtschwchung, welche zu obigem Gesetze ge-

fhrt haben. [Eine Prfung dieses Gesetzes an anderen

Augen wre fr die Theorie der Farbenempfindung
nicht ohne Interesse.]

S. 11. und S. P. Gage: Combinirte Luft- und
Wasserathmung. (Seiende 1886, Vol. VII, Nr. 169,

Bekanntlich giebt es Wirbelthiere, die sowohl in der

Luft als im Wasser athmen; bisher war aber noch fr
keins dieser Thicre festgestellt, ob die Art, wie sie in

der Luft, athmen, dieselbe ist, wie bei den ausschliesslich

in Luft athmenden, und ob sie im Wasser ebenso athmen,

wie die ausschliesslichen Wasserthiere. Die genannten
Autoren haben diese, physiologisch nicht uninteressante

Frage zu beantworten versucht und theilen die nach-

stehenden Ergebnisse ihrer Untersuchung mit.

Beobachtungen ber die Wasserathmung von weich-

sdialigen Schildkrten ergaben, dass die Luft aus der

Lunge einer mehrere Stunden unter Wasser getauchten

Schildkrte ihres Sauerstoffs beraubt, gewesen, aber

keine Kohlensureanreicherung zeigte, whrend das

Wasser viel mehr Kohlensure enthielt, als dem aus

dem Wasser entnommenen Suerstoff entsprach.

Kaulquappen wurden unter eine 1 heilweise mit

Wasser gefllte Glocke gebracht und diese hermetisch

verschlossen. Nacli einigen Stunden wurde die Luft

und die freien Gase des Wassers analysirt und ergaben,

dass 0,9 des verbrauchten Sauerstoffs der Luft und 0.1

dem Wasser entnommen war, whrend von der in der

Zeit prodcir'ten Kohlensure die Luft 0,3, das Wasser

0,7 enthielt. Es muss hierbei noch bemerkt werden, dass

in diesen Versuchen das Wasser mit einer Oelschicht von

G mm Dicke bedeckt war, um die Absorption der Kohlen-

sure durch das Wasser zu verhindern.

Aus diesen Thatsachen leiten die Herren Gage den

Schluss ab, dass der respiratorische Gasaustausch bei

den Thicrcn, welche sowohl in Luft, wie in Wasser

athmen. nicht bereinstimmend ist mit dem bei aus-

schliesslicher Luft- oder Wasserathmung, dass vielmehr

hei den Thieren mit combinirter Athmung die Luft vor-

zugsweise als Lieferant des Sauerstoffs, das Wasser vor-

zugsweise als Empfnger der Kohlensure funetionirt.

Die Verfasser haben ferner bei erwachsenen Amphi-
bien die Beobachtung gemacht, dass diese im Wasser rhyth-

mische Bewegungen des Pharynx ausfhren
,

in Folge
deren das Wasser abwechselnd in den Mund einfliesst

und ausstrmt. Bei diesen Bewegungen fliesst das

Wasser an der auffallend reich mit Blutgefssen versorg-

ten Schleimhaut des Schlundes vorbei. Diese rhythmi-
schen Athembewegungen wurdeu ausser an weiehseha-

ligen Schildkrten noch an Diemictylus viridescens und

Menopoma beobachtet.

R. Assniann: Der Einfluss der Gebirge auf das

Klima, von Mitteldeutschland. (78 Seiten in

s" mit 10 Profilen und 7 etersichtskarten. Forschungen

zur deutschen Landes- und Volkskunde, herausgegeben von

Rieh; Lehmann, Bd. I, Heft 6.)

Die theoretische Meteorologie hat, gesttzt auf die

wenigstens in ihren Grundzgen heute klar erkannten

Gesetze der Luftbewegung, auch eine Reihe von allge-

meinen Gesichtspunkten zur Beurtheilung des Einflusses

aufgestellt, welchen Bodenerhebungen von bestimmter

Form und Ausdehnung auf die Gestaltung des Witterungs-

charakters ausben mssen, und es kommt nun natrlich

darauf an, das Zutreffen oder Versagen dieser generellen

Regeln in Einzelfllen zu prfen. Hierzu liefert die oben

genannte Schrift einen sehr werth vollen Beitrag, und zwar

um so mehr, weil der Verfasser, ehe er an seine eigentliche

Aufgabe herantritt, sich durch eine bis ins Einzelnste

sorgfltige Beschreibung der mitteldeutschen Ilhencom-

plexe ein sehr reiches Material fr die eigentlich klima-

tologische Arbeit verschafft hat.

Es zeigt sich, dass die Gebirgswinde, deren Wesen

zumal durch Dann erforscht, worden ist, allenthalben

in den hier in Rede stehenden Gebieten mit grosser

Bestimmtheit auftreten und auch die benachbarten Nie-

derungen noch mit beherrschen. Territorien von kleinem

Umfange finden sich allerorts eingestreut, die sich durch

die Hufigkeit, ihrer Windstillen auszeichnen; auffallen-

der Weise bemerkt man darunter die hochgelegene Ilarz-

stadt Clausthal. Fhnartige Strme sind im Winter den

nrdlichen Thlern und Gebirgsrndern eigentmlich:
Was die Warmevertheilung anlangt, so pflegen an der

Luvseite der Gebirge, welche zunchst, vom Winde ge-

troffen werden, die mittleren Temperaturmaxima die-

jenigen an der (im Windschatten" liegenden) Leeseite

zu bertreffen, whrend die Minima im erstercu Falle,

zumal fr den Thringerwald, niedriger sind als im

zweiten. Die Abhnge der Gebirge nach allen Seiten

hin werden durch die Bodenfrste weit hufiger betroffen

als die angrenzenden Flachlandpartien. Ganz besonders

mchtig erweist sich die Einwirkung des Gebirges auf

die Bewlkung, indem die Luvseite eine Verstrkung,
die Leeseite eine Verminderung der Wolken begnstigt.
Der Harz ist reicher an trben Tagen als das thringi-
sche Mittelgebirge, ebenso fllt in jenem auch mehr

Regen als iii diesem. Dass die Luvseite die feuchtere ist,

wefs man seit lange, und zwar tritt dieser Gegensatz
nach Assmann schon bei recht massigen Hhen deut-

lich hervor. Als selbststndige Klima-Provinzen werden

die Mulde des westlichen und nrdlichen Harzvorlandes,

die Braunschweiger Niederung, das Thringer Becken

und in diesem wieder als Enelave mit Sondermerkmalen,

das Werrafhal unterschieden. Vorzglich ausgefhrte

graphische und kartographische Darstellungen stellen

die Ergebnisse des Verfassers uns aufs Klarste vor Augen ;

beachtenswerth drften auch die von demselben gemachten

Vorschlge fr die Erzielung homogener und vergleich-

barer meteorologischer Beobachtungsdaten sein.

S. Gnther.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Pruck und Verlag von Friedrich Viewe.R und Sein, in BrOTnaehweig. - Fr die Redaotior. verantwortlich: Eduard Vieweg.
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H. A. Newton: Die Biela-Meteore des 27. No-
vember 1885. (American Journal ofScierrce. Scr. 3,

Vol. XXXI, 1886, p. 409.)

Ueber den glnzenden Sternschnuppenfall des

27. Nov. v.J. ist eine grosso Reihe von Beobachtungen
aus sehr verschiedenen Stationen publicirt worden,
und das Wesentlichste dieser Beobachtungen ist hier

wiederholt den Lesern mitgetheilt worden (vgl.

IMsch. I, 17, 54, 77). Herr Newton hat nun diese

Beobachtungen einer wissenschaftlichen Discussion

unterworfen, um aus denselben die wichtigsten Ele-

mente dieser Erscheinung, welche bekanntlich wegen
ihrer innigen Beziehung zu dem interessanten Biela'-

schen Kometen eine ganz besondere Wichtigkeit hat,

abzuleiten. Die Resultate, zu denen Verfasser durch

eine ausfhrliche Discussion der Beobachtungen ge-

langte, sind kurz die folgenden:

1) Das Maximum des Sternschnuppenregens fiel

nahe auf <i h 15 m mittl. Greenwicher Zeit.

2) Drei Stunden nach dem Maximum war die Zahl

der Meteore auf ein Zehntel ihres Maximums her-

untergegangen, und es ist rationell anzunehmen, dass

der llaupttheil des Falles 6 Stunden gedauert hat.

3) Die Gesammtzahl der Meteore, die bei sehr

klarem Himmel an einem Orte einem oder dem an-

deren unter einer sehr grossen Gruppe von Beob-
achtern wahrend einer Stunde sichtbar wurden, kann
hchstens = 75 000 gesetzt werden.

4) Im dichtesten Theile des Meteor-Schwarmes,
an der Stelle, wo, und zur Zeit, da die Erde dem-
selben begegnete, war der Raum, welcher einem ein-

zelnen Meteoriten entsprach, gleich einem Kubus,
dessen Seite etwa 20 englische Meilen betrng.

5) Der dichte Theil des Schwarmes war nicht

ber 100 000 engl. Meilen dick.

6) Die Anziehung, welche die Biela 'sehen Me-

teore durch die Attraction der Erde in der Richtung
zum Zenith hin erfahren haben, war gleich etwa

einem Zehntel des beobachteten Zenithabstandes des

Strahlungspunktes.

7) Der Radiant bildete eine Flche von mehreren

Graden.

8) Es ist rationell anzunehmen, dass die Meteoriten,

whrend sie sich in dem oberen Theile der Atmo-

sphre befanden, bevor ihre Bahnen leuchtend wurden,
ihre Richtung nderten in Folge des Streifens, das von

der Unregelmssigkeit ihrer Gestalt herrhrte. Nach-
dem dann der Widerstand der Luft so viel Wrme ent-

wickelt hatte, dass die hervorragenden Ecken des Steines

abschmolzen oder verbrannten und ihre Bahnen leuch-

tend wurden, wurden die Gestalten der Krper vorn

abgerundet und die beschriebenen Bahnen wurden

gerade Linien.

!J) Die Meteoriten, welche die Erde am 27. No-
vember 1872 und 1885 getroffen, habeu die un-

mittelbare Nachbarschaft des Biela' sehen Kometen,
mit dem sie gleiche Bahnen um die Sonne beschreiben,

und mit dem sie, nach unseren jetzigen Anschauungen
von der Natur der Sternschnuppen, frher einen ge-
meinsamen Himmelskrper gebildet haben mssen,
nicht vor 1S41, 5 verlassen, und man kann sie be-

handeln, als htten sie zu jener Zeit Bahnen besessen,

welche sich der Bahn des Kometen anschlssen. [Htten
sie nmlich schon frher die Kometenmasse verlassen

und sich von ihm weit entfernt, so htte Jupiter, dem sie

1841 42 sehr nahe gekommen, auf die Meteore an-
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ders eingewirkt als auf den Kometen und beiden

andere Bahnen gegeben. Htte ferner damals, als sie

sich Jupiter nherten, der Meteoriten-Sehwarm eine

ausgedehnte Gruppe gebildet, so wrde Jupiter sie so

weit ber ihre Bahn zerstreut haben, dass die Er-

scheinungen 1872 und 1885 nicht so glnzend und

grossartig gewesen wren.] Die Bestimmung der

Bahnen dieser Meteoriten whrend ihrer fnf resp.

sieben letzten Umlufe um die Sonne scheint dalier

ein vollkommener Lsung zugngliches Problem

J.Traube: Ueber die innere Reibnngscon-
stante und die speeifische Zhigkeit
organischer Flssigkeiten. (Ber. d. deutsch,

ehem. Ges. Bd. MX, 1886, S. 871.)

Bei dem Durchgang der Flssigkeiten durch enge
Rohren tritt ein die Ausflussmenge vermindernder

Widerstand auf, der, je nachdem die Flssigkeit die

Wandung benetzt oder nicht, als innere oder ussere

Reibung bezeichnet wird. Bei den benetzenden Fls-

sigkeiten nmlich legt sich eine Flssigkeitsschicht

dicht an die Wandung an und wird durch Adhsion

festgehalten, so dass sie keinen Theil an der Bewegung

nimmt, vielmehr schieben sich die ausfliessenden Fls-

sigkeitsschichten lngs dieser Schicht fort und zwar so,

dass die Geschwindigkeit in dem axialen Flssigkeits-

eylinder am grssteu ist. Diese innere Reibung ist daher

nur von der Natur der Flssigkeit abhngig und muss

dieselbe bei zheren Flssigkeiten grsser sein als bei

weniger zhen. Nun aber hngt die Reibung zwischen

zwei Flssigkeitsschichten derselben Natur von der

relativen Geschwindigkeit der beiden Schichten ab und

erfhrt so jede Flssigkeitsschicht eine doppelte Rei-

bung, indem die obere Schicht schneller, die untere

sich langsamer fortbewegt als die betrachtete, im bri-

gen aber zu diesen beiden Schichten constant bleibt.

Man versteht daher unter dem Reibungscoef-
ficienten (der Reibungsconstanten i}) die

Reibung, welche zwischen zwei benachbarten Schichten

von der Grsse 1 (1 quim) stattfindet, wenn die oberste

Schicht die Lngeneinheit (1 mm) von der untersten

entfernt ist und die erstere die Geschwindigkeit 1

besitzt, sich also in der Zeiteinheit (1 sec.) um die

Lngeneinheit (1 mm) bewegt".

Diese Grsse lsst sich aus der Ausflussineuge einer

Flssigkeit aus einer Capillaren, in gewisser Zeit ge-

messen, experimentell bestimmen :

it. p. r 4
,

TT p r 4

8 1 Slv

wo p die Hhe der drckenden Flssigkeitssule, r den

Radius der Capillaren, 1 die Lnge der Rhre, ?> die

Ausflussmenge bedeutet. (Fr Wasser ist
7]

bei

= 0,0001816, bei 20" 0,00010296, resp. fr cm etc.

= 0,0182.)

Es ist klar, dass sich diese Ausflussmethode zur

Bestimmung der relativen Zhigkeit verschiedener

Flssigkeiten benutzen lsst und ist eine grosse Reihe

von Salzlsungen und eine Anzahl von organischen'

Flssigkeiten schon frher in dieser Richtung unter-

sucht, wobei bei letzteren namentlich auch ein etwaiger

Zusammenhang zwischen Zhigkeit und Constitution

der Verbindungen ins Auge gefasst wurde, ohne dass

sich entscheidende Resultate ergaben. (Vergl. die Ar-

beiten vonSprung, Poggend. Ann. Bd. 159, Slotte,
Wiedem. Ann. XIV,XX, Wagner, ibid.XVIIl, Rell-

stab, Bonn 1868, Pribram u. Handl, Fortschritte

der Physik 1878, Wien. Ber., Graham, Ann. Chem.

Pharm., Bd. 123, Wijkander, Beibltter III, 8.)

In neuester Zeit habeu, whrend Herr Traube mit

seiner Arbeit beschftigt war, Pagliani und Ba-
telli (Atti di Torino XX, 1885) Untersuchungen ber

die innere Reibung der Flssigkeiten angestellt, die

aber in sofern nicht mit denen Traub e's zusammen-

fallen, als sie sich nur auf die drei ersten Glieder der

Alkoholreihe fr Temperaturen von bis 10 er-

streckten; auch sollten an den mitgetheilten Zahlen noch

einige Correetionen angebracht werden, whrend eine

andere Arbeit von denselben Verfassern ber Coefficien-

ten der inneren Reibung fr gashaltige Flssigkeiten

handelt, nach der schon geringe Mengen Gas denRei-

bungscoefficienten i] wesentlich erhhen (
2
/ioou CO_, in

einem Gewth. Wassererhhen
i]
um mehr als 4 Proc),

und zwar um so mehr, je mehr Gas gelst ist.

Herr Traube hat seine Untersuchungen auf wsse-

rige Lsungen der gewhnlichen Alkohole und Fett-

suren ausgedehnt und bei Temperaturen von 20,
30" etc. bis 60 gearbeitet. Er benutzt zur Bestim-

mung von
r]

die erweiterte Ilagenbach'sche Formel:

n
n h d g r4

8Z t

Tri

wo h u. d die Hhe und Dichte der drckenden Flssig-
keitssule und s das speeifische Gewicht der Flssigkeit

bedeuten; die speeifische Zhigkeit der Flssigkeit er-

giebt sich gleich der Zhigkeit (mit 100 multiplicirt) bei

einer beliebigen Temperatur durch die Zhigkeit des

100))'
Wassers bei 0", also Z -

Vo
-. Bei den Versuchen

wurden zwei verschiedene Capillaren benutzt (r
=

0,01697 cm und 0,01731 cm), und wurden alle Versuche

zweimal angestellt und dann
>j

in Einheiten g, cm,

sec. bestimmt. Eine Reihe von Tabellen gieht die

gefundenen Zahlenwerthe fr folgende Flssigkeiten

in verschiedenen Coucentrationeu und bei verschie-

denen Temperaturen: Methylalkohol, Aethylalkohol,

normaler Propylalkohol, Isopropylalkohol, Isobutyl-

alkohol, Ameisensure, Essigsure, Propionsure, nor-

male Buttersure, Isobuttersure, Isovaleriansure.

Die Bestimmungen der speeifischen Gewichte bei

verschiedenen Concentrationen ergaben, dass fr die

Suren bei gleicher Concentration das speeifische Ge-

wicht wchst mit abnehmendem Moleculargewicht.

Whrend bei Ameisensurelsungen das speeifische Ge-

wicht stets mit der Concentration wchst, zeigen Pro-

pionsure und Buttersurelsuugen fr gewisse mitt-

lere Concentrationen ein Dichtigkeitsinaximum wie die

Essigsure.
Um einen bestimmten Zusammenhang zwischen

Constitution und Reibungsconstanten zu ermitteln,

reichen auch diese Tabellen noch nicht aus, wohl aber
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gestatten Bie einige interessante Schlsse. Bei der

Ameisensure nehmen die Constanten ij mit der Con-

centration zu, bei den brigen Suren zeigt sich hn-

liches wie bei den Dichtigkeiten, indem das Zbig-
keitsniaximum ungefhr mit dem Contractionsmaxi-

uiuin zusammenfallt (bei 20), bei hheren Tempera-
turen findet eine Verschiebung des ZShigkeitsmaxinrums
statt und je hher die Temperatur, desto grsser ist

die Concentration der Lsung, welche die grSBte

Zhigkeit besitzt. Die Bildung von verschiedenen

Hydraten becinilusst wohl alle diese Verhltnisse. Die

[sobuttersure besitzt geringere Zhigkeit als die nor-

male, ihre Lsung aber grssere und bestellt fr nie-

drige Temperaturen ein hnliches Verhltniss bei den

Lsungen des normalen und Isopropylalkohols. Bei

den Alkoholen verschiebt sich bei niedrigerer Tempe-
ratur das Zhigkeitsmaximum und die der grssten

Zhigkeit entsprechende Concentration nimmt mit Ab-

nahme der Temperatur ab.

Bei den Snren nimmt nicht wie bei den Alkoholen

der Reibungscoefficient mit dem Moleculargewicht zu,

sondern es besteht ein complicirteres Verhltniss und

ist er bei hherer Temperatur stets bedeutend geringer.

Wasser 0,010206
Ameisensure . . . 0.01959

Essigsure .... 0,01455

Propionsure . . . 0,01156
Normale Buttersure 0,01623

Isobuttersnre . . . 0,01326
Isovalcriansure . . 0,02411

0,0049

0,00909

0,00797

0,00736

0,0091

0,00796

0,01235

Uebrigens ist es wahrscheinlich, dass
r]
einen Fac-

tor enthlt, welcher von der Adhsion der Wandung
abhngig mit der Temperatur variirt, auch kann die

Dicke der an der Wand festgehaltenen Flssigkeits-
schicht Einflusa haben und erscheint es fraglich, ob

nicht in engen Capillaren das speeifische Gewicht der

Flssigkeit ein anderes ist, wie unter gewhnlichen
Verhltnissen und nicht geringe Aenderungen der

Dichte grosse Aenderungen der Zhigkeit hervor-

rufen.

Lsst mau bei den Capillaren Tropfenausfluss

stattfinden, so ergiebt sich nach Poiseuille, da sich

die Volumina der Tropfen ('j v2 ) wie die Steighhen
(/;, /(._,)

der betreffenden Flssigkeiten in capillaren

Rhren verhalten, dass die Abtropfzeiten proportional
den Producten aus Roibungsconstanten und Steig-

hhen sind. Schw.

J. Lemberg: Zar Kenntniss der Bildung
und Umbildung von Silicaten. (Zeitsehr.

d. d. geol. Genetisch. Bd. XXXVI], S. 959.)

Die vorliegende Abhandlung, die Fortsetzung von

zwei frher erschienenen, enthlt wie letztere eine

Flle von Analysen und interessanten Einzelheiten,

von denen im Folgenden nur die fr die Zwecke die-

ser Zeitschrift wichtigsten angedeutet werden knnen.
Um den Na-reichsten Pektolith herzustellen, wur-

den je 30g des krystallisirten Na^O, Sit,, 8H2 im

Krystallwasser geschmolzen ,
in die flssige Masse je

2 bis og nachstehender, fein gepulverter Stolle (Da-

tolith, Wollastonit, Gyps, Kalk) eingerhrt und im

Digestor bei 190 bis 200" erhitzt. Es bildete sich

stets ein Gemisch von Nadeln und anisotropen Krnern.

Auf Grund der Analyse des Gemenges vermuthet Ver-

fasser, dass der Na-reichste Pektolith Ca und Na zu

gleichen Atomen enthlt. Die Herstellung ber-

basischer Na-Silicate gelingt bei Anwendung sehr con-

centrirter Lsungeu. Des Verfassers Versuche er-

geben, dass Silicate der Form RO, Al2 ;i , 2Si<>_,,

nll,0 bei Einwirkung von Na -Salzlsung R gegen
Na austauschen und sich gleichzeitig mit berschssi-

gem Na -Salz verbinden. Auch der Si O, -reichere

Elolith zeigt dies Verbalten. Das bereits durch

frhere Versuche festgestellte, verschiedene Verhalten

von K und Na wird weiter verfolgt. Das Silicat

Na.,0, Al,0
:t , 2SiO_,, nll._,<> besitzt grosse Neigung,

sich mit verschiedenen Na -Salzen sowie NaOIl und

NaSH zu verbinden, whrend K,<>, Al,<>
:1 , 2SiO,,

mit K-Salz, KOH sowie KSII sich nicht direct ver-

bindet; nur KCl lsst sich in geringer Menge mit

dem K-Silicat vereinigen. Dagegen lassen sich viel-

leicht smmtliche den Na-Verbindungen entsprechende

K-Substitutionen indirect aus ersteren erzielen. Mg-
licher Weise vertreten alle die Na-Verbindungen, die

sich mit dem erwhnten Na-Silicat direct verbinden,

sogenanntes Haihydratwasser, so z. B. auch NaCl und

Na2S04 im Sodalith.

Analcim, mit K,CO a
- Lsung behandelt, wird in

Leucit bergefhrt. Schmilzt mau jedoch den Analcim

vorher zu Glas und behandelt dies mit dieser Lsung
(20Proc.)bei 100, so bildet sich ein wasserreiches

Silicat, das durch NaCl bei 200 bis 215 in Analcim

zurckverwandelt werden kann. Auch aus der Analcim-

schmelze kann durch Na, CO
:!

unter H,< -Aufnahme

Analcim wiedergebildet werden.

Chabasit, einen Monat mit KCl-Lsung bei 100" di-

gerirt, wird in ein H2 0- rmeres Ca- und Na- freies

Kaliumaluminiumsilicat, dies durch Na,C0
;

> unter H2 0-

Aufnahme in Na-Silicat bergefhrt. Auch Chabasit

lsst sich in Analcim berfhren, rascher bei 200 als

bei 100", auch in neutral reagirenden Lsungen, doch

langsamer als in alkalisch reagirenden. Chabasit,

Gmelinit, Ilerschelit, Seebacbit, Phakolith zeigen grosse

Aehnlichkeit in ihren K- und Na- Substitutionen.

Vielleicht sind diese Minerale Mischungen vou 6 End-

gliedern, 3basischen: lJCaO, Al,<>,, 2 Sit, + all2 0,

2) Na 2 0, Al,0
;t ,

2Si02 + bll,0, 3)K,0, AlaOs ,

2SiOa + cH2 und 3 sauren: 4) CaO, A12 3 ,
6SiO,

+ dH 2 0, 5) Na2 0, Al 2 :l , 6SiO, 4- ell.,0, 6) K,0,

A12 3 , 6SiO, + fll.O.

Es ergiebt sich durch eine reiche Flle von Ver-

suchen Folgendes : Die K- und Na-Verbindungen der

Silicate werden durch Erhitzen mit Na -Salzlsungen

bei 200" in Verbindungen bergefhrt, deren H 2 0-

G ehalt zwischen 8 und 9 Proc. betrgt. Die Um-

wandlung erfolgt in alkalisch reagirender Lsung
rascher als in neutraler. In Bezug auf das Molccl-

verbltniss vou AL<>
;
zu Si02 bilden diese Verbin-
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dngen eine Reihe (Analciinreihe"), deren Glieder

man durch Vereinigung einer Si0 2-reichsten

[3(Na,0, A12 3, OSiO,) + 8aq]
und eines SiOa-rmsten

[3(Na 2 0, A12 2Si,) + 4aq|

Endgliedes entstanden denken kann. Zu jedem Zeolith

gehrt ein entsprechender Analcim. Diese Glieder der

Analcimreihe bei beliebiger Temperatur mit K-Salz-

lsungen behandelt, bilden im reinen Zustande wohl

IL -freie Silicate (Leucitreihe"), die wiederum durch

Na-Salzlsungen in Analcim bergefhrt werden. Die

Glieder der Leucitreihe kann man sich durch Ver-

einigung von K 2 0, Al 2 0.,6Si02 (Orthoklas-Zusammen-

setzung) und K 2 0, AI2O3, 2Si0 2 (K-Anortbit) ent-

standen denken. Wahrscheinlich existiren Metamerien
in beiden Reihen.

Ueber die Glieder der Leucitreihe (wasserfrei), die

K-Verbindungen mit ca. 12Proc. H2 (Desmin, Heu-

landit, Harmotom, Phillipsit) und mit ca. lGProc. I1 2

(Chabasit), nimmt der Verfasser au, dass das in ihnen

enthaltene 1I 2 Krystallwasser sei, und dass die Sili-

cate vom gleichen Verhltnisse von AI zu Si im

Wesentlichen gleich constituirt sind, sich nur durch

deu Krystallwassergehalt unterscheiden.

Von zwei festen Krpern, die wesentlich gleich

constituirt sind, ausser, dass die Moleciile des einen

durchschnittlich inniger gebunden sind als die des

anderen, wird sich der erstere langsamer lsen. In

Krystallwasser haltenden Verbindungen ist, diese Bin-

dung uachLemberg lockerer als in den entsprechen-
den Anhydriden. In der That lst sich z. B. Magne-
sit in Suren sehr langsam, MgCO ;i , 3aq sehr rasch.

Vermuthlich hngt grosse Hrte mit inniger

Moleclbindnng zusammen. Zwar wird die Mehrzahl

der sehr harten Minerale durch Suren langsam zer-

legt, allein auch sehr weiche werden zum Theil ebenso

langsam zerlegt. Interessant ist die Thatsache, dass

sich in sogenannten indifferenten Flssigkeiten nicht

ein einziger Krper lst, der von einigem)aassen be-

deutender Hrte ist.

Auch ein Zusammenhang zwischen Hrte und Ge-

schwindigkeit der Lsung und Zerlegung ist unver-

kennbar. Nimmt eine Verbindung Krystallwasser

auf, so sinken Dichte und Hrte, gleichfalls wenn
ein Oxyd in Ilydroxyd bergeht; z. B. hat Thenardit

(Na2 SO,) Hrte 2,5, speoif. Gew. 2,7; hingegen
Glaubersalz (Na2 S04 10aq) Hrte 1,5 bis 2, speeif.

Gew. 2,2 bis 2,4; Periklas Hrte 6, speeif. Gew. 3,75;

Brucit Hrte 2, speeif. Gew 2,4. R.

II. W. le Graaf: Beitrag zur Kenntniss
vom Bau und der Entwich elung d e r

Epiphyse bei Reptilieu und Amphibien.
(Akad. Proefschrift. Leiden, 188.)

W. Baldwill Spencer: Das parietale Auge
von Hatte ria. (Nature, 13. Mai 1886.)

Die Frage nach der morphologischen Bedeutung
der Epiphyse, wie wir jenen bekannten, keinem Vertc-

braten fehlenden Hirnlheil bezeichnen, der ursprng-

lich als Ausstlpung der oberen Wand des dritten

Ventrikels auftritt und am erwachsenen Hirn die

Grenze zwischen Zwischen- und Mittelhiru markirt,

ist in den letzten Jahren in ein ganz neues Stadium

getreten und hat zu berraschenden Ergebnissen

gefhrt. Nachdem Rabl -R ckhard, Cattie, und

Ahlborn Bau und Entwicklung dieses Gebildes an

Petromyzonten und Teleostiern untersucht hatten,

kamen die beiden letzteren Autoren unabhngig von

einander zu dem Schlsse, dass die Epiphyse das

Rudiment einer unpaaren Augen anlge"
darstellt. Sie sttzten sich dabei weniger auf den

Bau des Orgaues, welcher bei den genannten Thier-

gruppen in der That keine oder nur ganz entfernte

Aehnlichkeit mit dem eines Auges aufzuweisen hat,

als auf berraschende Analogien mit den wahren

Augen in der Entwickelung und der topographischen

Beziehung zur optischen Ilirnregion. Auch die be-

sonders bei den niederen Vertebraten ausgesprochene

periphere Lage der Epiphyse [dicht unter dem
Schdeldache bei Petromyzon und den meisten Te-

leostiern, in dem Schdeldache bei Gauoiden und

Salmoniden, in einer Lcke des Schdeldaches (Fo-

ramen parietale) bei Sauriern (vielleicht auch Stego-

eephalen und Enaliosauriern), hnlich auch bei Sela-

chiern, ausserhalb des Schdeldaches endlich bei

Amphibien] konnte dieser Auffassung zur Sttze

dienen.

Die Verfasser der beiden Arbeiten
, welche hier

besprochen werden sollen , haben beide die Publica-

tionen Ahlborn's und Rabl -Rckhard 's nicht

gekannt: um so bedeutungsvoller ist es, dass sie

beide und zwar von ganz anderen Prmissen aus

zu demselben Schlsse gelangen. Bei Sauriern

nmlich und das ist das berraschende Resultat

dieser beiden Arbeiten hat die Epiphyse auch am
erwachsenen Thiere einen Bau, der den eines Auges
bis aufs Kleinste widerspiegelt. Wir finden au der

der Schdeloberflche zugewendeten Flche eine mch-

tige zellige Linse, au der Hinterflche eine wohl aus-

gebildete Retina, bestehend aus eiuer Schicht von

Sehzelleu, die an ihrem usseren Eudc von Pigment-
scheiden umhllt werden und an ihrem inneren Ende

Stbchen ausgeschieden haben, und eiuer dahinter

liegenden Schicht, welche den gangliseu Apparat
echter Augen reprsentirt. Die Lage der Schichten

zu einander ist dieselbe wie boi den Augen von Wir-

bellosen, d. h. die Sehzellenschicht liegt deu (suppo-

nirten) Lichtstrahlen zugekehrt; wir haben es, wie

Spencer richtig bemerkt, mit einer primitiven
Au gen blase zu thun, welche nicht durch eine von

dem Ektoderm sieh bildende Linse eine Einstlpung wie

die paarigen Vertebratenaugen erlitten hat, und die

Linse des Epiphyseuauges muss sich daher auf andere

Weise, vielleicht durch Umwandlung der vorderen

Augenwand , gebildet haben. Im Uebrigen hat aber

dies Epiphysenauge mit keinem nher bekannten

Evertebrateuauge eine besondere Aehidiehkeit aufzu-

weisen und mit noch grsserem Rechte vielleicht, als

de Graaf das Ileteropodeu- und Oephalopodenauge,
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knnte man das der AlciopideD zur Vergleicliung

heranziehen,

Wie nun in neuester Zeit Strahl und Hui mann

nachgewiesen haben, ist diese sogenannte Epiphyse
der Saurier (Leydig'sehes Organ, Corpus epitheliale

de Gr aal') nur dem distalen Theile der ursprng-
lichen Epipbysenanlage homolog; dasselbe scheidet

sieh vollstndig vom Gehirn ah und gewinnt Beine

periphere Lage im Foramen parietale, das proximale

Stck bleibt als eigentliche Epiphyse iu der Schdel-

hhle zurck. De Graaf nun besttigt nicht nur

diesen Nachweis fr die Reptilien, sondern dehnt ihn

auch auf die Amphibien aus, fr welche schon Goette

eine bindegewebige Degeneration des Verbindungs-

theiles behauptet hatte. Das ist aber fr die

Morphologie der Epiphyse nicht ohne Interesse, denn

nun lsst sich wohl die Frage aufwerfen, ob bei den

Vertcbraten-Klasseu, wo nur eine in der Schdelhhle

liegende Epiphyse bekannt ist, ein solches abge-

schnrtes, distales Stck nicht in Resten oder wenig-

stens vorbergehend ontogenetisch nachweisbar wre.

Der Vergleich dieses Stckes mit einem Auge
wird durch den seeundren Abschnrungsprocess
in keinem Falle irgendwie beeintrchtigt, da dieses

Epiphysenstck doch ganz sicher nur ein rudimen-

tres Organ reprsentirt. Bei Hatteria brigens

muss, nach Speucer's Beschreibung und Zeichnung
zu urtbeilen, die Verbindung der Epiphyse mit dem
Gehirn nicht nur erhalten sein, sondern auch usser-

lich eine grosse Aehnlichkeit mit dem N. opticus der

paarigen Augen haben. Spencer will diese Verbin-

dung auch bei verschiedenen anderen Sauriern ge-
funden haben, was von de Graaf energisch bestrit-

ten wird. ,1. Br.

Eduard Strasburger: Ueber fremdartige Be-

stubung. (Pringsheim's Jahrbcher fr wissen-

schaftliche Botanik, IM. XVII, 1886, S. 50.)

Bei der durch die natrlichen Bestubungsver-
mittler besorgten Uebcrtragung des Bltenstaubes von

Blume zu Blume muss es selbstverstndlich hufig
geschehen, dass der Rollen einer Pflanze auf die Narbe
einer anderen Art gerth. Dass solcher Polleu zuweilen

zu keimen und die Befruchtung zu vollziehen ver-

mag, zeigt das Vorkommen von Art- und Gattungs-
bastarden. Welches ist nun aber in der grossen
Mehrzahl der Flle, wo eine Befruchtung nicht er-

zielt wird, das Schicksal des Pollens, der auf eine

fremde Narbe, d. b. auf die Narbe einer anderen

Art, gelangt ?

Herr Strasburger hat zur Beantwortung dieser

Frage eine grosse Zahl von Bestubungsversuchen
angestellt, und zwar suchte er zu ermitteln: 1) inner-

halb welcher Grenzen das Austreiben von Keim-
schluchen (Rollenschluchen) auf fremden Narben

mglich sei; 2) ob die Rollenschlauchbildung nicht

mit Nachtheilen fr die betreffende Pflanze verbunden

sei; 3) ob es iu letzterem Falle nicht Schutzeinrich-

tungen gbe, um diesen Vorgang zu verhindern.

Es stellte sieh nun heraus, dass der Rollen irgend

einer Art zwar hufig auf fremder Narbe sich in-

different verhlt, in zahlreichen anderen Fllen aber

auszukeimen pflegt. Diese Fhigkeit wird durch

keinerlei Schranken der sexuellen Affinitt oder der

Verwandtschaft beengt. Die Keimung bezw. das Ein-

dringen der Pollenschluche in die Narbe und den

Griffel ist vielmehr innerhalb der weitesten Grenzen

mglich, sodass z.B. dikotyler Pollen auf monokotyler

Narbe (und umgekehrt) zu keimen vermag. Zuweilen

kommen die Pollenschluche ber die ersten Anfnge
der Schlaucbbildung nicht hinaus, oder sie vermgen
doch nicht in die Narbe einzudringen. Hufig aber

dringen sie durch das Narbengewebe bis zu sehr ver-

schiedener Tiefe in den Griffel ein, um dann frher

oder spter abzusterben; zuweilen gelangen sie sogar

bis in die Fruchtknotenhhle, aber ohne durch die

Mikropyle des Ovuluinshindurchzuwaohscn. In solchen

Fllen knnen durch den Reiz die Samenknospen zur

Entwickelung augeregt werden, welche freilich bald

wieder eingestellt wird, worauf die Anlagen zu

Grunde gehen. Dass die Pollenschluche im fremden

Griffel verhltnissmssig frh ihre Entwickelung ein-

stellen, hngt mit dem Umstnde zusammen, dass

die nachtheiligen Einwirkungen, denen sie in der

fremden Umgebung ausgesetzt sind, sich summiren

und daher die Bedingungen mit der Zeit immer un-

; gnstiger werden.

Wenn der Pollen einer Pflanze A auf der Narbe

einer andern, B, zu keimen vermag, so ist damit nicht

gesagt, dass auch der Rollen von i> auf der Narbe

von A keimen muss. In vielen Fllen (besonders zwi-

schen den Arten verschiedener Familien) findet viel-

mehr eine solche Wechselseitigkeit nicht statt.

Zwischen den Arten einer Gattung aber ist sie ge-

whnlich vorhanden.

Die Bestubung mit fremdem Rollen, auch wenn

letzterer zur Schlauchbildung befhigt ist, pflegt der

betreffenden Pflanze nicht nacht heilig zu sein.

Man sieht die Pollenschluche, die eigenen und die

fremden, oft neben einander den Griffel hinunter-

wachsen, aber die rechtmssige Befruchtung erleidet

dabei keine Strung, da der fremde Rollen bald in

der Entwickelung zurckbleibt.

Besondere Schutzeinrichtungen, um das Eindringen
fremder Pollenschluche zu verhindern, wrden also

eine ganz berflssige Beigabe sein. Iu der That

sind sie nicht vorhanden. Hauptschlich ist die An-

nahme, dass die therischen ele der lilthe nicht allein

zur Anlockung der Insecten dienen, sondern auch als

antiseptische Schutzeinrichtungen gegen fremden Rol-

len aufzufassen seien, nach Herrn Strasburger's
Versuchen nicht begrndet. Selbst gegen solchen

Rollen anderer Gattungen und Arten, der Bastard-

befruchtuug bewirken kann, fehlen Schutzeinrichtun-

gen, um die Befruchtung auszuschliesseu. Auch hier

ist nmlich der ..legitime" eigene Rollen so im Vor-

theil gegen den fremden, dass er ihn in der Ent-

wickelung berholt und damit ausser Tlitigkcit

setzt.
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Es ergiebt sich aus diesen Thatsachen der Schluss,

dass, wenn ein fremder Pollen auf einer Narbe nicht

keimt, dieses Verhalten nicht als eine vortheihafte

Anpassung, sondern vielmehr nur als eine zufllige

Erscheinung aufzufassen ist, die durch die Ernbrnngs-
verhltnisso ,

welche ihm auf der Narbe dargeboten

werden, bedingt ist. Dagegen handelt es sich bei der

Unwirksamkeit des Pollens auf der Narhe derselben

Blthe wohl um eine, gezchtete Schutzeinrichtung.

Denn solcher illegitimer" Pollen (auch der Pollen

gleicher Blthenfurmen heterostyler Pflanzen gehrt
hierher) bewirkt Selbstbefruchtung, und gegen diesen

im Allgemeinen nachtheiligen Vorgang sucht sich die

Pflanze zu schtzen.

Sehr interessant ist brigens die von Herrn Stras-

burger gemachte Beobachtung, dass in vielen Fllen

auch nach Entfernung der Narbe der Pollen

auf dem Querschnitt des Griffels zu keimen
im Stande ist, und dass ein legitimer Pollen sogar
unter solchen Bedingungen die Befruchtung zu voll-

ziehen vermag.
Nach dem Gesagten ist fr die Bildung von Pol-

lenschluchen auf fremder Narbe nur entscheidend,

ob das Pollenkorn dort die nthigen Ernhrungsbe-

dingungen findet. Fr die Art des Wachsthums und

die Richtung, welche die Pollenschluche auf der Narbe

einschlagen, sind Berhrungswirkungen und ehe-

rn ische Reize maassgebend. Diese bewirken, dass der

Pollenschlauch sich dem Substrat dicht anlegt und fort

und fort versucht, in dasselbe einzudringen. Trifft der

Pollenschlauch auf eine ihm nicht zusagende Narbe, so

kann sieh der chemische Reiz auch in einer abstossenden

Wirkung ussern, so dass sich ersterer nicht an dieNarbe

anschmiegt, sondern locker an ihr entlang wchst, bis

er abstirbt. Fr das Eindringen der Schluche kommen
ausser den Ernhrungsbedingungen auch die Struc-

turverhltnisse der Narbe in Betracht. Um die Zellen-

wnde zu durchbrechen, mssen die Pollenschluche

an ihrer Spitze Enzyme ausscheiden, welche die

Cellulose zu lsen vermgen. Diese Enzyme sind nicht

alle gleichartig ,
wie das verschiedene Verhalten der

Pollenschluche auf den Narben beweist. Dass ein

mechanisches Durchbohren nicht stattfindet, lehrt die

directe Beobachtung. Die Hyphen parasitischer Pilze

zeigen beim Eindringen in ihre Wirthe grosse Aehn-
lichkeit mit dem Verhalten der Pollenschluche.

Hat der Pollenschlauch in einem vorgebildeten
Griffel c anal abwrts zu wachsen, so folgt er dessen

innerer Flche. Im Uebrigen wachsen die Pollen-

schluche der Nahrungszufuhr entgegen, verhalten

sich also hnlich wie die Plasmodien der Schleimpilze,

welche, wie Herr Stahl gefunden hat, sich nach den

Orten hin bewegen ,
wo sie gnstigere Ernhrungs-

bedingungen finden (Tropbotropismus). Chemische

Reize sind es jedenfalls auch, welche die Auffindung
der Mikropyle seitens des Pollenschlauches unter-

sttzen. Durch Herrn Pfeffer's Untersuchungen
ist die wichtige Rolle, welche derartige Reize fr viele

Bewegungserscheinungen im Pflanzenreiche spielen,

bekannt geworden. Herr Strasburger schlgt nun

vor, die Gcsanimhcit aller chemischen Reize, welche

einen richtenden Einfluss auf die Bewegung von Bac-

terien, Schwrmsporen, Spermatozoiden , Plasmodien,

Keimschluchen etc. ausben, unter dein Namen
Che motaxis zusammenzufassen. Diesem allgemeinen

Begriffe wrden die Begriffe Ghemotropismus" und

Tropbotropismus" unterzuordnen sein.

F. M.

Kleinere Mittheilungen.
I. Mann: Gewitterperioden in Wien. (Meteorologische

Zeitschrift, Jhrgang III, 188fi, S. 237.)

Die auffallende Eigentmlichkeit der Gewitter in

Wien, dass sie im Frhsommer (Mai und Juni) aus E
relativ sehr hufig siud, whrend sie im Sptsommer
aus diesem Quadranten selten auftreten, veranlasste Herrn

Hann, das ber die Gewitter in WieD vorhandene Ma-

terial zusammenzustellen und einer Discussion zu unter-

ziehen. Die Ergebnisse dieser kleinen Gewitter-Statistik

werden hier wegen ihrer Beziehung zu den Untersuchun-

gen des Herrn Hellmann (IMsch. I, 73) von Interesse

sein. Das Beobachtungsmaterial umfasst 32 Jahre (1853/8-1)

nnd ist wegen des wiederholten Wechsels der Beobachter

nicht gleichwertig; berhaupt knnen in grossen, ge-

ruschvollen Stdten die Gewitter nicht in der Vollstn-

digkeit und mit der Zuverlssigkeit beobachtet werden,

wie auf dem Lande und an kleinen Orten. Einige sichere

Schlussfolgerungen lassen sich trotzdem aus diesem Ma-

terial ableiten.

Die jhrliche Periode, der Gewitter zeigt ein Maxi-

mum im Juni, wenn man die Anzahl der Gewitter in

jedem Monat bercksichtigt; auf das Halbjahr April bis

September kommen 97 Proc. der Gewitter, so dass diese

im Winter fast ganz fehlen. Berechnet man die Gewitter

nach Halbmonaten, so zeigen sich zwei Maxima: dass eine

in der ersten Hlfte des Juni, das zweite in der zweiten

Hlfte des Juli. Eine Berechnung nach Decadeu und

Pentaden lset dieses doppelteMaximummit noch grsserer
Entschiedenheit hervortreten. Das Erscheinen eines Maxi-

mums im Frhsommer und die darauf folgende, starke

Abnahme der Gewitterhufigkeit ist auch anderwrts

(zuerst von Herrn von Bezold) beobachtet worden und

verdient eine eingehende Untersuchung an sehr vielen

Stationen, da diese Gewitterperioden zweifellos mit den

Klterckfllen im Juni im Zusammenhange stehen.

Die Untersuchung der Vertheiluug der Gewitter-

stunden auf die Tageszeiten ergab ein Hauptmaximum
zwischen 2 h 50 m und 3 h 50 m Nachmittags und ein

seeundres Maximum nach Mitternacht. Dieses ncht-

liche Maximum kommt aber nicht durch die Winter-

gewitter zu Stande, wie Herr Hellmann annimmt, da

Wien fast keine Wintergewitter hat, und die wenigen,
die beobachtet worden, zwischen 11h Vormittags und

9 h Abends eintraten. Hingegen stimmt Herr Hann darin

mit Herrn Hellmann berein, dass er die Nachtgewitter
ihrer Entstehung nach fr analog den Wintergewittern,
d. h. fr Wirbelgewitter" hlt.

Am interessantesten ist die Zusammenstellung der

Gewitter nach ihrer Zugrichtung. Die Tabelle der Ge-

witterhufigkeit nach Richtung und Jahreszeit lsst er-

kennen, dass die Gewitter aus N, NE, E, und SE ein

starkes Maximum im Frhsommer haben, whrend bei

den Gewittern aus SW, W und NW das Hauptmaximum
auf den Hochsommer fllt; in der zweiten Mai- und

ersten Junihlfte zeigen die Gewitter aus S bis NW ein

seeundres Maximum, die Gewitter der Osthlfte werden

hingegen nach ihrem Maximum in der ersten Junihlfte

bald selten. Die Zusammenstellungen der Gewitterhu-
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figkeit nach den Riehtungen fr die einzelnen Tages-
stunden ergiebt, dass die Gewitter aus allen Richtungen
das Maximum ihrer Hufigkeit am Nachmittag zwischen

2 h und 6h erreichen. Sehr bemerkenswerth ist, dass

die Ostgewitter auf die Tagesstunden zwischen h frh
Ins loh Abends beschrnkt sind, whrend die Gewitter

von SW bis NW fasl zu allen Tageszeiten vorgekommen
sind. Das nchtliche zweite Maximum tritt sein- deutlich

hervor bei den Gewittern aus W, NW und N, namentlich

aber bei den Westgewittern. Es zeigi dies, dass in der

That die sogenannten Wirbelgewitter
11 es sind, denen

das zweite Becundre Maximum in der Nachtzeit zugo-

schrieben werden muss.

D. Mazzotto: Bestimmungen der Schmelzwr-
me n derLegirungen von Blei, Zinn, W i s -

muth und Zink. (Reale Istituto Lombarde Rendi-

M.nti. Ser. 2, Vol. XIX, 1886, p. 458.)

Im Verlaufe einer Untersuchung der physikalischen

Eigenschaften verschiedener Metalllegirungen hat Herr

MazzOtto auch die thermischen Verhltnisse dieser

Substanzen studirt. Die Methode, welche hierbei be-

nutzt wurde, bestand darin, dass unter genau gleichen
Verhltnissen die Zeit gemessen wurde, welche ein Me-

tall von bekannter speeifischer Wrme und die zu unter-

suchende Legirung brauchten, um zwischen denselben

Temperaturgrenzen abzukhlen. Das Erstarren der Le-

girung brachte eine Verzgerung der Abkhlung hervor,

und aus dieser Verzgerung berechnete Herr Mazzotto
die beim Erstarren entwickelte Wrmemenge. Mit der-

selben Legirung wurde dann eine entsprechende Ver-

suchsreihe ber den Gang der Erwrmung augestellt,

die beim Schmelzen auftretende Wrmeabsorption ver-

zgerte die Erwrmung der Legirung und gestattete

die Schmelzwrme zu berechnen. Die Resultate dieser

beiden unter so verschiedenen Versuchsbedingungen au-

gestellten Versuchsreihen waren stets ziemlich gut ber-

einstimmend.

Nachdem Verfasser sich von der Zuverlssigkeit der

Methode noch dadurch berzeugt hatte, dass er nach
derselben die Schmelzwrme von Metallen bestimmte,
die schon frher nach dieser Richtung untersucht waren,

ging er an die Untersuchung der Legirungen: Zinnblei,

Zinnzink, Zinnwismutb und Iileiwismuth, und zwar
wurden von jeder Sorte 8 bis 11 Legirungen in ver-

schiedeneu genau bestimmten Verhltnissen gemessen.
Die Ergebnisse besttigten den bereits von Rudberg
aufgestellten Satz, dass es in jeder Klasse eine Legirung
von ganz bestimmter Zusammensetzung, eine chemische"

Legirung gehe, welche bei einer bestimmten Temperatur
vollkommen erstarrt wie ein reines Metall, whrend die

anderen Legirungen bei dieser Temperatur nur theil-

weise und die Reste allmlig bei hheren Temperaturen
erstarren. Die atomistische Zusammensetznng ,

der

Schmelzpunkt und die .Schmelzwrmen fr die vier che-

mischen Legirungen, die Herr Mazzotto gefunden,
waren :

Legirung Schmelzpunkt Schmelzwrme
Sn3 Pb 181 10,29 Cal.

Sn7 Zn 196 16,20
Sn 4 Hi s 138 11,065
Bi4Pbs 126 4,744

Vergleicht man diese Schmelzwrmen mit der mitt-

leren Schmelzwrme der Bestandteile im Verhltniss
ihrer Zusammensetzung, so ist fr die erste Legirung
die gefundene Schmelzwrme der berechneten ziemlich

gleich, fr die zweite ist sie 10 Proc. hher, fr die

dritte 15 Proc. kleiner und fr die vierte betrgt sie

nur die Hlfte der berechneten. Daraus ersieht man,
wie tiefgreifende Armierungen die Schmelzwrmen eines

Metalles erleiden, wenn es mit einem anderen Metall

legirt ist.

In Betreif der Legirungen, welche einen Ueber-

schuss des einen der beiden Metalle enthalten, ergaben
die Berechnungen der Versuchsergebnisse, dass auch die

Schmelzwrme des im Ueberschuss befindlichen Metalls

in gleichem Sinne modificirt wird, wie bei der Bildung
der chemischen Legirung. Hieraus folgt ,

dass die Ver-

einigung dieses Metalles mit der chemischen Legirung
eine innigere ist, als bei einer blossen Mischung.

II. Moissan: Wirkung des elektrischen Stromes
auf Fluorwasserstoffanhydrid. (Comptes ren-

dus 1886, T. CIL p. 1543.)

In einer -frmigen Rhre aus Platin wurde durch
einen Strom von 50 Bunsenschen Elementen wasserfreie

Fluorwasserstoffsure, die nach der Methode von Fremy
dargestellt war, der Elektrolyse bei 50" C. unterworfen,
und hierbei wurden nachstehende Resultate gewonnen:

Am negativen Pol erhielt man eine Eutwickelung von

Wasserstoff;
am positiven Pol einen continuirlichen Strom eines

Gases
,
das folgende Eigenschaften zeigte : bei Anwesen-

heit von Quecksilber vollstndige Absorption unter Bil-

dung des hellgelben Quecksilberprotofluorr ;
in Berh-

rung mit Wasser Zersetzung desselben unter Ozonbildung;
der Phosphor entzndete sich an diesem Gase und es ent-

standen Phosphorfluorre ;
Schwefel erhitzte sich und

schmolz schnell; Kohle schien ohne Einfluss; geschmol-
zenes Chlorkalium wurde in der Klte angegriffen unter

Chlorentwickelung; und krystallisirtes Silicium, das mit

Salpetersure und Fluorwasserstoffsure gewaschen war,
entzndete sich in Berhrung mit diesem Gase, verbrannte

und erzeugte Fluorsilicium. Die Platiniridium-Elektrode,
welche den positiven Pol bildete, war stark angefressen,

whrend die Platin -Elektrode des negativen Pols in-

tact war.

Aus dieser Wirkung des elektrischen Stromes auf die

Fluorwasserstoffsure will Herr Moissan noch keine

definitiven Schlsse ableiten. Man knnte verschiedene

Hypothesen ber die Natur dieses Gases aufstellen; es

knnte fr Fluor gehalten werden, aber ebenso gut knnte
es ein Wasserstoffperfluorr oder ein Gemisch von Fluor-

wasserstoff mit Ozon sein. Verfasser beschrnkt sich

darauf, die Thatsachen mitzuthcilen und will diese Unter-

suchung fortsetzen.

K. Schuldem : Die Summation der negativen
Schwankungen, (du Bois-eymond's Archiv f. Phy-

siologie, 1886, S. 251.)

Um die Beziehung der negativen Schwankung des

Muskelstromes bei der Contraction zur Leistung des

Muskels zu ermitteln, wurden vom Verfasser Versuche

angestellt, in deneu eine Reizung durch Iuductious-

strme von verschiedener Frequenz stattfand. In einer

frheren Arbeit hatte derselbe bereits festgestellt, dass

die Wrmebildung im Muskel bei wechselnder Reiz-

requeuz mit der mechanischen Leistung des Muskels

zugleich steigt und fllt; es war daher von Interesse,

auch das Verhalten der negativen Schwankung in dieser

Hinsicht zu prfen.
Die Methode bestand darin, dass der Muskel direct

oder vom Nerven aus durch eine Pendelvorrichtung etwa

0,75 See. lang gereizt wurde
,
whrend der Strom des-

selben von einem Ende abgeleitet wurde und der Muskel

zugleich auf einem rotirenden Cylinder seine Arbeits-

leistung aufzeichnete.

Beim unbelasteten Muskel nimmt zwischen 40 bis

680 Schlgen in der Secunde die Summe der negativen

Schwankungen mit steigender Reizzahl sichtlich zu, aber
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keineswegs proportional der letzteren, sondern viel laug-

sanier.

Der arbeitende Muskel zeigte nun
,
das die tetaui-

sche Schwankung sich mit dem Flcheninhalte der Muskel-

curvo in gleichem Sinne ndert. Sind die Reize maxi-

mal
,
so wchst die mechanische Leistung nur bis zu 60

bis 150 Reizen in der Secuude, ebenso auch die titani-

sche Schwankung ;
sind die Reize dagegen untcrmaximal,

so tritt das Maximum der mechanischen Leistung erst

bei hherer Frequenz ein, und dies geschieht mit der

tetauischen Schwankung ebenfalls. In spteren Stadien

des Versuches tritt oft durch Ermdung bei hoher Reiz-

frequenz ein schnelles Sinken der Muskelcnrve auf; auch
dies macht sich durch starke Abnahme der tetauischen

Schwankung bemerklich und kndigt sich meist schon

vorher durch merkliche Abnahme des Ausschlages an,

bevor man an der Curvc etwas wahrnimmt.
Da nun die Wrmecntwickclung im Muskel bei der

Tlitigkeit ein Maass fr die in ihr stattfindenden che-

mischen Processe ist, welche als die Quelle seiner Kraft zu

betrachten sind, und da diese bei verschiedener Reiz-

frequenz sich der Muskclleistung entsprechend ndert,
so kommt der Verf. zu der Schlussfolgerung, dass unter

den gegebenen Versuchsbediugungen die tetanische nega-
tive Schwankung nicht vergrssert werden kann

,
ohne

dass zugleich die gesammten im weiteren Verlaufe der

Muskelthtigkeit mit letzterer verbundenen chemischen

Umsetzungen wachsen". In Bezug auf die weiteren sich

hieran schliessenden theoretischen Errterungen mssen
wir auf das Original verweisen. J. B.

Leo Errera: Ein Experiment ber das Saft-
steigen in den Pflanzen. (Bulletin >le la Societe

roy. de botanique de Belgique. T. XXV, 2. 1886.)
Den Weg, den das Wasser beim Aufsteigen von den

Wurzeln zu den transpirirenden Blttern verfolgt, suchte
Herr Errera durch folgenden Versuch berzeugend
nachzuweisen : 20 Theile Gelatine lsen sich in 100 Theilen
Wasser bei 33 vollstndig auf und bleiben gelst, bis

die Temperatur auf 28 etwa gesunken; solche Lsung
wurde mit chinesischer Tusche, einer fr die Pflanzen ganz
unschdlichen Substanz, gefrbt. Zweige von Vitis vul-

pina wurden mit ihrer Basis in die flssige Gelatine von
30 bis 33" getaucht und unter der Flssigkeit abge-
schnitten. Die Flssigkeit drang in den Zweig ein und
man sah, dass die geschwrzte Gelatine 10 bis 20 cm und
hoher eingedrungen war. Hierauf stellte man den ab-

geschnittenen Zweig in kaltes Wasser und schnitt vom
unteren Ende eine Scheibe von mehreren Millimeter
Dicke ab

,
so dass eine glatte Flche mit dem Wasser

in Berhrung kam und die erstarrte Gelatine nur im
Inneren der Hohlrume sich befand, ohne die Membranen
zu bedecken. Alle Zweige nun, welche, mit Gelatine

injicirt waren, verdorrten in wenig Stunden , whrend
Controlzweige ,

die unter Wasser oder in der Luft ab-

geschnitten und dann ins Wasser gestellt waren, frisch

blieben. Wenn von einem mit Gelatine injicirten Zweige
nach einer halben Stunde der ganze mit Gelatine ange-
fllte Theil an der Basis des Zweiges abgeschnitten und
der gelatinefreie Theil wieder ins Wasser gestellt wurde,
blieb er frisch.

Herr Errera hlt es hierdurch fr erwiesen, dass

das Transpirationswasser in den Hohlrumen des IIolz-

gewebes aufsteigt.

Kino interessante Wirkung des Erdmagnetismus auf
Schmiede- und Gusseisen.

In meinem Garten befindet sich ein 4 m hohes

Schaukelgerst, dessen Querbalken mit 2 cm starken

ganz hindurchgehenden und oberhalb mit Schrauben-
muttern befestigten Haken versehen ist. An jedem
dieser Haken hngen unter einander zwei eiserne Stan-

gen von 1 cm Dicke und je 100 cm Lnge, deren Enden
zu (lesen resp. Ilaken umgeschmiedet sind, und die

unteren Enden dieser Stangen tragen endlich die In

Form einer gesehweiften Klammer (o ) gebogenen
Halter des Sitzbrettes.

Da die Schaukel etwa zwei Jahre im Gebrauch ist,
so waren die in den oberen Haken ruhenden Oesen der

Stangen durch die Reibung allmlig abgenutzt und
so schwach geworden, dass ich dieselben durch neue
zu ersetzen bcschloss. Nach Entfernung der gebrauch-
ten Stangen besah ich die abgenutzten Stellen, und ent-

deckte, dass die beim Schwingen der Schaukel abgerie-
beneu Eisentheilchen senkrecht zur Richtung der Lngs-
axe der Oese an einander gereiht, borstenartig bis zu

1,5 mm nach aussen gerichtet standen, gerade wie Eisen-
feile an einem Magneten. Dieselbe Beobachtung liess

sich an allen brigen Oesen und Haken wiederholen,
und war die Menge und Lnge dieser barthnlichen

Gruppirung der Eisentheilchen an den abgeriebenen
scharfen Kanten der Oesen am grssten. Bei der An-
nherung eines eisernen Gegenstandes, z. B. einer Messer-

spitze, an diese Eiseuhrchen" neigten sie sich zu die-

ser. Um nun die Ausdehnung dieses offenbaren Mag-
netisehwerdens der schmiedeeisernen Stangen ,

sowie
die Polaritt derselben festzustellen

,
benutzte ich eine

einfache Declinationsnadel. Ich nherte das nach oben

gerichtet gewesene Ende einer der Eisenstangen dem
Nordpole der Magnetnadel. Dieselbe blieb in Ruhe oder

folgte den Bewegungen der Stange ,
wurde also ange-

zogen, wogegen bei Annherung an den Sdpol ein

starker Ausschlag erfolgte. Wurde das andere Ende
der Stange benutzt, so erfolgten die entgegengesetzten
Erscheinungen. Die Untersuchung der brigen drei

Stangen fhrte zu demselben Resultate. Demnach waren
die schmiedeeisernen Stangen smmtlich in Magnete
verwandelt, die ihren Sdpol nach oben

,
ihren Nordpol

der Erde zugewandt, und nach Verlauf mehrerer Tage
noch nichts von ihrer Intensitt eingebsst hatten. Es
ist kaum nthig, darauf hinzuweisen, dass die Anord-

nung der Polaritt. N nach unten, S nach oben
mit den Gesetzen der Inclination bereinstimmt.

Nach diesen Ergebnissen war es nun von Interesse,
zu prfen, ob auch die brigen Eisentheile der Schau-

kel, also die im Querbalken befestigten Haken, sowie
die in Form geschweifter Klammern gebogeneu Trger
des Sitzbrettes magnetisch geworden. Die Haken zeig-
ten dieselbe Erscheinung wie die Stangen, d. h. die

nach oben gerichteten Enden waren sd -
,

die nach
unten gerichteten nordmagnetisch geworden.

Sehr merkwrdig war das Resultat der Untersuchung
der klammerartig gebogenen Trger; die nach unten

gebogenen beiden Enden erwiesen sich als nordmagne-
tisch, die ringartige nach oben gebogene Windung in

der Mitte, welche zum Einhngen in die Stangen dient,
war sdmagnetisch, so dass diese Trger gerade gebogen
Magnete darstellen, welche, bei einer Lnge von 50 cm,
an beiden Enden auf je ca. 19 cm Nord-, in der Mitte

auf ca. 12 cm Sdmagnetismus besitzen (s. Fig.).
Da nun zufllig die Schwingungsebene der Schau-

kel fast genau mit der Richtung des magnetischen
Meridians zusammenfllt, so

blieb festzustellen, ob etwa
das Schwingen in dieser Rich-

tung von Einfluss auf die

) Erregung des Magnetismus gc-
ii wesen, da das Magnetisch-

werden der im Querholz be-

ifgten, nicht mit. schwingenden Ilaken der directen

Einwirkung der magnetisch gewordenen Stangen zuge-
schrieben werden konnte. Zu diesem Zwecke unter-

suchte ich eine zu einer Kletterstange umgearbeitete
3cm dicke und 4 m lange gusseiserue Rhre, und fand,
dass auch diese an ihrem der Erde zugewandten Ende
nord-, am oberen Ende dagegen sdmagnetisch gewor-
den. Dieselbe ist etwa seit einem Jahre, aber nicht

gerade hufig, in Gebrauch, so dass sie whrend des

grssten Theiles der Zeit in horizontaler Lage ver-

harrte. Die. Schwingungen des weichen Eisens in der

Richtung des magnetischen Meridians sind demnach zur

Magnetisirnng nicht erforderlich; ob denselben ein Ein-

fluss auf die Intensitt beizumessen, mssen eingehendere
Untersuchungen lehren.

Friedenau b. Berlin, Juli 1880. Dr. Carl Lorenz.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.
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Zur Biologie der Rostpilze.
Von Professor P. Magnus.

(OriginalmittbeiluDg.)

Es war de Bary, welcher zuerst durch genaue
Kulturen gezeigt hatte, dass vielen Rostpilzen (Ure-

dineae) ein Generationswechsel zukommt. Er wies

nach, dass die zuletzt im Jahre gebildeten Dauer-

sporen (Teleutosporen) nach der Ueberwiuterungkleiue

Keimfdeu austreiben, die Sporidien abschnren

(1. Jahresgeneration); das aus den Keimschluchen

dieser Sporidien heranwachsende Mycel bildet bei den

einen vollstndigen Generationswechsel durchmachen-

den Arten Lager von Trgern, von denen jeder sue-

cessive eine Reihe von Sporen abschnrt, und die

meist von einer becherfrmigeu Hlle umgeben sind

(Aecidien) (2. Jahresgeneration) ;
aus den in die Wirths-

pllanze eindringenden Keimschluchen der Aecidium-

sporeu wchst schliesslich ein Mycel heran, das zuerst

die sofort auskeimenden Uredosporen und spter die

oben erwhnten zur Ueberwiuterung bestimmten Te-

leutosporen bildet (3. Generation); diese dritte Jahres-

generation kann sich seeundr durch die sogleich

auskeimenden Uredosporen, deren Keimschluche stets

in dieselbe Wirthspflanze wieder eindringen, in unbe-

stimmter Anzahl wiederholen. So ist es z. B. beim

Bohnenrost.

Es war ebenfalls de Bary und gleich darauf

Oersted, die zeigten, dass sich bei manchen Arten

dieser (ieuerationswechsel auf verschiedenen Wirths-

pflanzen vollzieht, d. h., dass die die Aecidiengene-

ration und die Uredo- und Teleutosporen (oder auch

nur die letzteren bei manchen Arten) bildende Ge-

neration auf verschiedenen Wirthspflauzeu auftreten,

was de Bary sehr passend als heteroecischen Gene-

rationswechsel bezeichnet hat (vgl. Rdsch. I, S. 310).

Es ist nun klar, dass bei solchen Arten durch

das Fehlen der einen Wirthspflanze die Erhaltung

der Art gefhrdet ist, wenn nicht auf andere Weise

fr die Ueberwiuterung gesorgt wird. Bei vielen

Aecidien geschieht das einfach durch das in der

Wirthspflanze berwinternde Mycel, das jedes Jahr

von Neuem Aecidien bildet. Von der Uredosporen
und Teleutosporen (oder letztere nur) bildenden Gene-

ration ist mir das nur von den biologisch sehr ab-

weichenden Podisoma und Chrysomyxa bekannt.

Wenn hingegen die von den Keimschluchen der ber-

winterten Teleutosporen abgeschnrten Sporidien nicht

die zusagende Wirthspflanze finden und kein solches

jhrlich von Neuem Sporenlager bildendes Mycel vor-

handen ist, so muss die Erhaltung der Art von einem

Jahre zum nchsten, d. h. die Ueberwiuterung der

Art, auf die andere Sporeuforin, die Uredosporen, ber-

gehen ;
und dies ist in der That der Fall.

So zeigte R. Wo 1 ff, dass Coleosporium Senecionis

Fr. auf dem Kreuzkraute durch seine Uredolager und

Uredosporen berwintert und daher an vielen Orten

auftritt, wo keine Piuus silvestris weit und breit

steht, auf der das zum Coleosporium gehrige Peri-

dermium Pini wchse. De Bary zeigte, dass die

Chrysomyxa Rhododeudri auf der Alpenrose durch

die berwinternden Uredolager weit hher in die

Alpen hinaufgeht, als die Fichte, auf der das zuge-

hrige Aecidium abietinum wchst. Plowright
zeigte ,

dass die heteroecische Puccinia obscura auf

Luzula durch ihre Uredolager berwintert.

Ich wies vor Jahren nach, dass zu der auf Carex

hirta auftretenden Puccinia Caricis das unsere Brenn-

nessel in mannigfaltigster Weise befallende Aecidium

Urticae gehrt, das im Frhjahre aus den in die

Brennnessel eingedrungenen Keimschluchen der Spo-

ridien von den berwinterten Teleutosporen heran-

wchst. Im Berliner Universittsgarten trat dieser

Rost in den letzten Jahren viel auf den dort ange-

pflanzten Carex hirta auf, ohne dass ich in der Nhe
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Aecidium Urtieae bemerken konnte. Doch bildete

dieser Rost bis in den hohen Herbst hinein fortwh-

rend neue Uredolager, durch die er von einem Jahre

zum anderen berwinterte. Es ist dieser Fall um so

interessanter, als sich dieser Rost biologisch genau
so wie der Getreiderost, Puccinia graminis, verhlt,

von dem man trotz vielfach darauf gerichteter Unter-

suchungen noch nicht mit gengender Sicherheit hat

feststellen knnen, dass er bei fehlender Berberitze

sich von einem Jahre zum anderen durch die Uredo-

lager auf den anderen ausdauernden wilden Grsern

gehalten htte. Im Gegenthe.il hat man immer leicht

durch die Entfernung der Berberitze diesen Getreide-

rost vom Getreide fernhalten knnen.
Es giebt nun eine Anzahl offenbar heteroecischer

Arten, die bei uns berha^Jt nur selten Teleutosporen
bilden und gewhnlich durch Uredolager berwintern,

wie z. B. Puccinia Acetosae auf dem Sauerampfer,

Uromyces verruculosus aufMelandryum album u. s. w.

In diesen Fllen ist es recht klar, wie an Stelle des

unterbleibenden Generationswechsels die Ueberwinte-

rung durch die Uredo-Fruchtform zur Erhaltung der

Art eingetreten ist.

James Geikie : Die geographische Ent-

wickelung von Europa. (The Scottish Geo-

graphical Magazine. Vol. II, 1886, p. 193.)

In der Sitzung der schottischen geographischen
Gesellschaft vom 9. Mrz 188(j hielt Herr Geikie
einen Vortrag ber die geograjthische Entwickelung

Europas, in welchem er auf Grund der jetzigen geo-

logischen Kenntnisse Skizzen von der geographischen

Gestaltung Europas in den verschiedenen geologi-

schen Epochen der Erdgeschichte entwirft, von denen

hier nur einige kurz wiedergegeben werden sollen.

Die ltesten Gesteine, die wir kennen, sind die

krystallinischen Schiefer und Gneisse, welche zu dem

sogenannten archischen Systeme gehren. Der

Ursprung dieser Gesteine ist Gegenstand der Debatte,

iudeni Einige meinen, dass sie zum grossen Theil che-

mische Niederschlge eines Urnieere sind, Andere hin-

gegen behaupten, dass sie verwandelte und metamor-

phosirte Gesteine verschiedenen Ursprunges sind, von

denen ein grosser Theil ursprnglich aus Sedimenten

bestanden, whrend nicht wenige ursprnglich erup-

tive, feurige Felsen gewesen. Nach der ersteren An-

schauung stellen die archischen Gesteine die ltesten

Ablagerungen dar, welche auf den Hhen der Con-

tinente abgesetzt worden ,
die sich hier und da aus

einem stark erhitzten Ocean erhoben haben, aus dessen

Wasser reichliche chemische Niederschlge erfolgten.

Nach der entgegengesetzten Ansicht aber sind die

archischen Gesteine wahrscheinlich unter denselben

Bedingungen abgesetzt worden, wie die spteren

Schichten, als ein Sediment, das von einer lteren

Landflche abgewaschen und ber den Boden des

alten Meeres ausgebreitet worden. Ihre jetzige kry-

stallinische Beschaffenheit wird spteren Veruderun-,

gen durch Wrme und Druck zugeschrieben. Wahr-
scheinlich ist die letztere Ansicht mit einiger Modi-

fikation die richtigere, aber die Frage nach dem

Ursprnge der archischen Felsen interessirt uns vor-

lufig nicht. Alles was ber sie gesagt werden soll,

ist nur, dass sie geschichtet sind, dass sie ur-

sprnglich in nahezu horizontalen Schichten mssen

abgelagert sein
,
und dass sie seit der Zeit ihrer Bil-

dung in hohem Grade gekippt, gequetscht, zerrieben

und verworfen worden sind.

Die ganze folgende geologische Zeit die nm-
lich, von welcher wir einige Kunde in Versteinerun-

gen fhrenden Schichten haben wird in vier grosse

Zeitalter getheilt, nmlich das palozoische, das meso-

zoische, das kainozoische und das posttertire, von

denen jede mehrere Perioden umfasst, und zwar:

f Recent
Posttertir

Tertir
oder

Kainozoisch

Primr
oder

Palo zoisch

(Perm
Carbon

Devon
Silur

Cambrisch

Archisch Urgneiss

|
Pleistocn

Pliocn
Miocn
Oligocn
Eocn

Secundr
[

Kreide

oder
\
Jura

Mesozoisch ( Trias

Beim Beginne der nach der archisch ltesten,

cambrischeu Periode war, wie wir nachweisen kn-
nen, der Urcoutinent noch zum grossen Theil unter

Wasser, trockenes Land war hauptschlich im Nor-

den concentrirt. Eine breite Landflche erstreckte

sich von den usseren Hebriden nordstlich nach

Scandinavien, Finnland und Nordrussland. Wie viel

weiter nach Norden und Nordwesten von den jetzigen

Grenzen Europas sich jenes alte Land erstreckt haben

mag, knnen wir nicht sagen, aber wahrscheinlich

nahm es weite Gebiete ein , welche jetzt von dem
seichten Wasser des arktischen Oceans bedeckt sind.

Im Sden von diesem Nordlande lag ein seichtes

Meer, das ganz Mittel- und Sdeuropa bedeckte,

jedoch hier und da mit einigen Inseln archischen

Gesteins besetzt war, welche die Orte der jetzigen

Berge Mitteldeutschlands einnahmen, so das Riesen-

gebirge, das Erzgebirge, das Fichtelgebirge u. s. w.

Die folgende Periode war eine hochgradig marine;

die weite Verbreitung der Silurschichten zeigt, dass

whrend der Anhufung derselben ungeheure Strecken

unseres Continentes vom Meere berfluthet waren.

Keine von diesen Ablagerungen ist jedoch wirklich

oceanischen Ursprungs. Sie scheinen meistentheils

in seichtem Wasser abgelagert worden zu sein ,
das

hier und da massig tief sein mochte. Das Land hatte

bereits in der cambrischen Zeit zu sinken begonnen,

und das Sinken dauerte bis zum Ende der Unter-

silurperiode. Whrend dieser lang andauernden

Periode des Sinkens zeigte sich an verschiedenen

Punkten vulcanische Thtigkeit. Gegen das Ende

der Untersilurperiode traten betrchtliche Erdbewe-

gungen ein, welche wieder das trockene Land ver-

mehrten
,

dessen zusammenhngendste Massen noch

den nrdlichen und den nordwestlichen Theil unseres

Continentes einnahmen. Im Beginne der Obersilur-

zeit bedeckte ein breites Meer den grssten Theil von
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Mittel- und wahrscheinlich ganz Sd-Europa. Zahl-

reiche Inseln jedoch scheinen existirt zu haben in Wales

und in den verschiedenen Strecken der lteren palo-
zoischen und archischen Felsen von Sddeutschland.

Die nchste grosse Periode, welche von der An-

hufung der Devon- undderOld-Red-Sandstone-Schieh-

ten Zeuge war, bildete in manchen Beziehungen den

strengsten Gegensatz zu der vorhergehenden Periode.

Versuchen wir es, die Umstnde uns zu vergegen-

wrtigen, welche whrend der Bildung des Devons und

des Old-Red-Sandstone geherrscht haben, so mssen

wir uns eine Zeit vorstellen ,
wo der Atlantic sich

nach Osten ber den Sden von England und den

Nordosten von Frankreich erstreckte, den grssten

Theil von Mitteleuropa einnahm und nach Nordosten

in Russland eindrang. Nrdlich von diesem Meere

erstreckte sich eine weite Laudflche, in deren Ver-

tiefungen grosse Seen oder Binnenmeere lagen, die

hier und da mit dem offenen Meere in Verbindung

standen. In diesen Seen wurde der Oldred-Sandstein

abgelagert, whrend die devonischen oder marinen

Gesteine in dem weiten, im Sden liegenden Wasser

gebildet wurden. Submarine Vulkane waren zu jener

Zeit in Deutschland thtig und ebenso existirten

zahlreiche Vulkane in Schottland.

Die Steinkohlen-Periode liefert den Beweis fr eine

lange und complicirte Reihe von geographischen Ver-

nderungen, doch knnen nur die wichtigsten Haupt-

punkte hier sehr kurz zusammengefasst werden. In

dem lteren Abschnitte dieser Periode herrschten ma-

rine Verhltnisse vor. Das Meer hat sich weiter nach

Norden erstreckt, als whrend der vorangegangenen
devonischen Periode. Whrend der Bildung des

Bergkalkes bedeckte den grssten Theil von Irland

und England ein tiefes Meer, das seichter wurde,

wo es das schottische Gebiet bedeckte; einige Felsen-

eilaude reprsentirten Irland und England zu jener

Zeit. Weiter nach Osten scheint das Steinkohleu-

meer die Tieflnder von Mitteleuropa und ungeheure
Strecken von Russlaud bedeckt zu haben. Der tiefste

Theil des Meeres lag ber England, Dnemark und

Frankreich -
Belgien ,

nach Osten wurde es seichter.

Wahrscheinlich erstreckte sich dasselbe Meer ber

ganz Sdeuropa; aber viele Inseln ragten ber seine

Oberflche hervor, und zwar in Britannien, in Central-

frankreich, in Spanien und Portugal und in den ver-

schiedenen Gebieten von Central- und Sdost-Europa.
In den spteren Stadien der Carbonperiode waren

die Grenzen des Meeres bedeutend eingeschrnkt und

weite Continente traten auf. Ungeheure Marschen,
dichte Gebsche und Wlder bedeckten die neugebil-
deten Lnder. Ein anderer Charakterzug des Car-

bons war die grssere Zahl von Vulkanen, submarinen

wie terrestrischen, welche besonders hufig in Schott-

land waren, namentlich whrend der lteren Stadien

dieser Periode.

Die Gesteine der Perm-Periode scheinen vorzugs-
weise in geschlossenen Becken abgelagert worden zu

sein. Als wegen der Hebung, die in den spteren Car-

bonzeiten eintrat, das Kalksteinmeer der Steinkohle

von den ausgedehnten Strecken Central-Europas zurck-

wich, bedeckte das Meer noch weite Gebiete, welche

im Laufe der Zeit gelegentlich vom Ilauptocean abge-

schnitten wurden und sich in grosse Salzseen verwan-

delten. Solche Binnenmeere bedeckten einen grossen

Theil der Tiefebenen von Britannien und Mittel-

Deutschland, und sie erstreckten sich auch ber weite

Rume von Nordost-Russland. In diesen Meeren wur-

den die Perm-Schichten abgelagert.

Soweit also unsere gegenwrtige Kenntniss reicht,

liegt derjenige Theil des europischen Continents,

der am frhesten entwickelt war, im Nordwesten und

Norden. Durch das ganze palozoische Zeitalter

scheint in dieser Richtung eine Laudflche dauernd

vorhanden gewesen zu sein, von deren Abwaschung
und Verwitterung die marinen Sedimentrbildungen
der angrenzenden Gebiete herrhrten. Wenn wir

aber die grosse Dicke und die horizontale ErBtreckung
dieser Sedimente bedenken, so knnen wir kaum be-

zweifeln, dass das Land der Urzeit eine viel weitere

Erstreckung nach Norden und Nordwesten gehabt,

als das moderne Europa. In wenig Worten kann

man sagen, dass nach den archischen Zeiten trocke-

nes Land im Norden und Nordwesten vorherrschte

und weiter im Sden marine Zustnde die Oberhand

hatten
;
hin und wieder jedoch wich das Meer von

weiten Gebieten Central-Europas zurck und wurde

ersetzt durch Lnder oder Seen. Da ferner keine

von den palozoischen Meeresablagerungen einen

tiefen Ocean andeutet, sondern alle meistentheils aus

Anhufungen bestehen , die in massigen Tiefen ge-

bildet wurden, so folgt, dass unser Gebiet ein all-

mliges Sinken gezeigt hat, so dass successives Ab-

lagern mglich war ein Sinken jedoch, das hufig
unterbrochen war durch lange Pausen und zuweilen

durch Bewegungen in entgegengesetzter Richtung. 1

Die erste Periode des mesozoischen Zeitalters, die

Trias, war charakterisirt durch dieselbe Art von Zu-

stnden, wie sie am Ende der palozoischen Zeiten

geherrscht. Ein grosses Binnenmeer bedeckte damals

einen betrchtlichen Theil von England und scheint

sich nordwrts ins sdliche Schottland und durch das

Gebiet der Irischen See nach dem Nordosten von

Irland erstreckt zu haben. Ein anderes Binnenmeer

erstreckte sich westlich vom Thringerwald ber die

Vogesen nach Frankreich, und in nrdlicher Richtung
von den Grenzen der Schweiz bis zu dem Tieflande

von Holland und Nord-Deutschland. In diesem alten

Meere bildete der Harz ein felsiges Eiland. Whrend
Landmassen und Seen in Central- und Nord-Europa

vorherrschten, existirte ein offenes Meer in den sd-
licheren Gegenden des Continents. Gegen das Ende

dieser Periode begannen die Gebiete Englands und

Deutschlands zu sinken und die Salzseen wurden

mit dem offenen Meere verbunden.

Whrend der Jura-Periode scheinen die Gebiete,

in welchen jetzt in Britannien und Irland die lteren

Felsen angetroffen werden, vorzugsweise trockenes

Land gewesen zu sein. Schottland und Irland stan-

i den zum grssten Theile ber dem Meeresspiegel,
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whrend fast ganz England unter Wasser war. Das-

selbe Meer berflnthete einen grossen Theil des jetzi-

gen Continents. Die lteren Felsen im Nordosten

und Nordwesten von Frankreich und das centrale

Plateau desselben Landes bildeten trockenes Land,

alles brige Frankreich war untergetaucht. In hn-

licher Weise bedeckte das Meer viel vom stlichen

Spanien. In Mittel-Europa berfluthete es fast das

ganze Tiefland von Nord-Deutschland und erstreckte

sich weit ins Herz von Russland ostwrts. Es nahm
die Orte des jetzigen Juragebirges ein und reichte

stlich nach Bhmen, whrend es an der Sdseite der

Alpen ber einen grossen Theil Italiens sich er-

streckte und ostwrts so weit reichte, dass es ein

weites Gebiet von Oesterreich- Ungarn und die tr-

kischen Provinzen unter Wasser setzte. So fuhren

die nrdlichen Breiten von Europa fort, der Sitz der

hauptschlichsten Landmassen zu sein, whrend die

jetzigen mittleren und sdlichen Theile des Conti-

nents einen grossen Archipel mit zahlreichen grosseu
und kleinen Inseln bildeten.

Da die jurassischen Gesteine factisch eine Dicke

von mehreren tausend Fuss erreichten , so deuten sie

auf sehr betrchtliches Sinken. Die Bewegung war

jedoch keine continuirliche, sondern hin und wieder

von Pausen unterbrochen. Im Ganzen scheinen die

Schichten sich in verhltnissmssig seichtem Meere

abgelagert zu haben, das aber stellenweise tief genug

war, um im klaren Wasser das Wachsen von Korallen-

riffen zu gestatten.

Gegen das Ende der Juraperiode begann eine

Erhebungsbewegung, und als die Kreideperiode be-

gann, war das britische Gebiet vorzugsweise trocke-

nes Land. Mittel-Europa scheint gleichfalls an dieser

Hebung Theil genommen zu haben. Gelegentlich

jedoch trat wieder ein Sinken ein. Das meiste von

dem
,
was jetzt die Tiefebene von Britannien bildet,

war unter Wasser; das Meer erstreckte sich stlich

ber ein weites Gebiet von Mitteleuropa, bis zu den

Abhngen des Ural; der tiefste Theil desselben lag

im Westen ber England und Nordfrankreich. Weiter

im Osten, im jetzigen Sachsen und Bhmen, war das

Wasser seicht und wurde allmlig mit Schlamm be-

deckt. In dem Mitlelmeerbeeken existirte ein grosses
offenes Meer, das grosse Theile von Ost-Spanien und
Sd-Frankreich bedeckte, den Ort des Juragebirges
berfluthete und den grssten Theil der Alpenlnder,

die italienische Halbinsel, die Ostgrenzen des Adria-

tischen Meeres und Griechenland bedeckte. Kurz,
man hat gute Grnde zu glauben, dass das Mittel-

lndische Meer der Kreidezeit nicht nur viel breiter

war als das jetzige, sondern dass es sich nach Asien

erstreckte, dort weite Gebiete berdeckte und mit dem
Indischen Ocean in Verbindung stand.

Fassen wir zusammen
, was wir ber die haupt-

schlichsten geographischen Aenderungen wissen, die

whrend des mesozoischen Zeitalters stattgefunden,
so drngt sich uns die Thatsache auf, dass durch alle

diese Aenderungen eine weite Landoberflche im

Norden und Nordwesten des europischen Gebietes
|

andauerte, gerade so wie in den palozoischen Zeiten.

Die hchsten Lnder waren der Ural und die Hoch-

lande von Scandinavien und Britannien. In Mittel-

Europa waren die Pyrenen und die Alpen noch un-

bedeutend. Die hchsten Lnder waren der Harz,

das Riesengebirge und andere Gebiete palozoischer
und archischer Gesteine. Die tieferen Theile von

England und die grossen Ebenen von Mitteleuropa

waren zuweilen in den Wassern eines mehr oder

weniger zusammenhngenden Meeres untergetaucht,

aber hin und wieder begann eine Hebung, und das Meer

wurde in eine Reihe grosser Seen getheilt. Im Sden
von Europa scheint ein Mittelmeer durch das ganze

mesozoische Zeitalter existirt zu haben, ein Mittel-

meer von betrchtlich grsserer Ausdehnung als das

jetzige. So sehen wir, dass die Hauptcharaktere

unseres Continents bereits klar gezeichnet waren vor

dem Ende der Kreideperiode. Das continentale Ge-

biet bestand damals wie jetzt aus einem weiten Gr-
tel von Hochlanden im Norden, der sich allgemein

von Sdwest nach Nordost erstreckte; sdlich von

demselben lag eine weite Strecke von Tiefebenen, die von

Westen nach Osten bis zum Fusse des Urals hinzogen

und im Sden begrenzt waren durch eine unregel-

mssige Zone von Hochland, das annhernd dieselbe

Richtung hatte; noch weiter im Sden lag das Meer des

Mittelmeerbeckens. Whrend der Perioden der De-

pressionen waren die Tiefebenen von Mitteleuropa

vom Meere bedeckt, und das Mittelmeer erstreckte

sich gleichzeitig ber manche Gebiete, die jetzt

trockenes Land sind. In diesen beiden niedrig ge-

legenen Strecken also und in den sie unmittelbar be-

grenzenden Gegenden haben sich die mesozoischen

Schichten von Europa hauptschlich entwickelt.

Eine allgemeine Hebnngsbewegung trat am Ende

der Kreide-Periode ein, und das Meer, welches wh-
rend dieser Periode einen so grosseu Theil von Mittel-

Europa berfluthete, war vor dem Beginne der eoenen

Zeiten zum grossen Theile verschwunden. Die sd-
lichen Theile des Continentes waren jedoch noch

meist unter Wasser, whrend grosse Buchten und

Meeresarme sich nordwrts hin und wieder nach

Central-Europa erstreckten. Bis zu dem Ende der

Miocn-Periode bestand nmlich Sd- und Sdost-

Europa aus einer Reihe von unregelmssig zerstreu-

ten Inseln und Halbinseln , die vom Wasser des sie

erzeugenden Meeres besplt wurden. Gegen das

Ende der lteren kainozoischen Zeiten wurden die

Alpen, welche bis dahin unbedeutend gewesen, stark

gehoben, und ebenso die Pyrenen und die Karpathen.
Eine andere grosse Erhebung desselben Gebietes

erfolgte nach der Miocn-Periode, und die Anhufun-

gen dieser Periode bildeten jetzt betrchtliche Berge

lngs der nrdlichen Gehnge der Alpenkette. Trotz

dieser riesigen Erhebungen im sdlichen Mitteleuropa
blieben die tiefliegenden Strecken des jetzigen Sd-

Europas unter Wasser und selbst die mittleren Gegen-
den des Continents waren hin und wieder von weiten

Seen bedeckt, die zuweilen mit dem Meere commu-

nicirten. In den Miocu-Zeiten z. B. erstreckte sich
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ein Arm des Mittelmeeres Ins zum Rhoncthale und

reichte ijuer durch die Nord-Schweiz bis zum Donau-

becken. Nach der Erhebung der Miocnschichten

verschwanden diese Strecken des Meeres im Inlande,

aber das Mittelmeer berfluthete noch weitere Strecken

von Sd-Europa als zu unserer Zeit. Gelegentlich

jedoch erhob sich in den letzten Pliocn- Zeiten das

Bett dieses Meeres, da jngere Pliocnsehichten in

Sieilicn bis zu einer Hhe von mindestens 3000 Fuss

vorkommen. Wahrscheinlich war es um diese Zeit,

dass das Schwarze Meer und das AsowscheMeer sich

von den weiten Tiefebenen Sd-Russlands zurckzogen,
und dass die Binnenmeere und Seen von Oesterreich-

Ungarn schliesslich verschwanden.

Das kainozoische Zeitalter ist in Europa ausge-

zeichnet durch seine vulkanischen Erscheinungen. Die

grssten Eruptionen waren die der Oligocnzeit. Die

Basalte von Antrim, Skye, der Faier-Inseln und Is-

lands erzhlen uns von gewaltigen Spaltausbrchen,
wo das geschmolzene Gestein aufwallte lngs der

grossen Bruchlinien der Erdrinde, weite Gebiete ber-

fluthete und enorme Hochebenen aufbaute, von denen

wir nur noch Bruchstcke besitzen. Die alten Vul-

kane von Central-Frankreich, die der Eifel und mancher

anderen Gebiete Deutschlands und die vulkanischen Ge-

steine Ungarns sind smmtlich aus kainozoischerZeit,

whrend im Sden von Europa der Aetna, der Vesuv

und andere italienische Vulkane ihren Ursprung aus den

spteren Stadien derselben grossen Epoche datiren.

So waren vor dem Beginne der Pleistocn-Zeiten

die Hauptzge Europas in die Existenz getreten. Seit

dem Ende der Pliocn-Periode sind viele grosse Um-

wlzungen des Klimas eingetreten; mehrere sehr be-

trchtliche Schwankungen des Meeresspiegels haben

stattgefunden, und das Land war einer mchtigen lang
anhaltenden Erosion ausgesetzt. Aber die grsseren
Umrisse der Oberflche, welche in den palozoischen
Zeiten zu erscheinen begannen, und welche in den

mesozoischen Zeiten stark ausgesprochen waren, sind

gegen das Ende der Pliocnzeit ganz entwickelt worden.

Die bemerkenswerthesten geographischen Vernderun-

gen, welche seitdem stattgefunden haben, waren suc-

cessive Hebungen und Senkungen, in Folge deren das

Gebiet unseres Continentes abwechselnd vermehrt und

vermindert worden. Zu einer Zeit, die wohl schon in

die Epoche des Menschen fllt, sind die baltischen

Inseln mit einander und mit dem Continent verbunden

gewesen und das trockene Land hat sich nach Norden

und Nordwesten so weit erstreckt, dass es Spitzbergen,
die Farer-Inseln und vielleicht Island umfasste.

Der allgemeine Schluss also, zu dem wir durch

einen L eberblick ber die grsseren geographischen

Vernderungen, durch welche der europische Con-
tinent hindurchgegangen, gelangt sind, ist einfach der,

dass der Unterbau, auf welchem alle unsere Sedimen-
trschichteu ruhen, von urzeitlichem Alter ist. Unser
trockenes Land ist aus Gesteinen aufgebaut, welche

sich ber die Oberflche einer grossen Falte der Erd-
rinde anhuften. Endlose Hebungs- und Senkungs-

bewegnngen haben stattgefunden, welche gelegentliche

kleinere Umgestaltungen jener Falte veranlasst, und

bestndige Aenderungen in der Vertheilung von Land

und Wasser erzeugt haben; aber kein Theil des con-

tinentalen Rckens war jemals zu einer oceanischen

Tiefe hinabgesunken.
Zum Schluss weist der Vortragende noch darauf

hin, dass die palozoischen und archischen Gesteine

die strksten Verwerfungen und Faltungen zeigen und

dass diese vorzugsweise lngs der westlichen und

nordwestlichen Kste gelegen sind, in Scandinavien,

Britannien, Nordwest-Frankreich, Portugal und West-

Spanien ,
whrend die palozoischen Schichten nach

Russland hin sich mehr abflachen und schliesslich

horizontal werden. Dies knne nur so gedeutet werden,

dass das Niedersinken des Atlantischen Meeresbeckens

die Erhebung, Faltung und Verwerfung der Rnder
zur Folge gehabt.

Die Gebirge Scandinaviens und Britanniens sind

die ltesten in Europa; dass sie wohl an Alter, aber

nicht an Mchtigkeit den brigen Gebirgen Europas,

den Alpen und Pyrenen, voranstehen, ist leicht be-

greiflich. Zweifellos waren sie bedeutend gewaltiger

als die Alpen; aber von ihren Gipfeln und Gehngen
wurden jene ungeheuren Massen von Sedimenten ab-

gewaschen ,
welche die Formationen der folgenden

Zeiten bilden. Die Gebirge Central-Europas sind, wie

angefhrt, spteren Datums, sie haben alle, Alpen,

Pyrenen u. s. w., eine Richtung, die zu der der Ur-

gebirge einen rechten Winkel bildet und sind von

zwei Mulden eingeschlossen , einer flacheren ,
nrd-

lichen, und einer tieferen, sdlichen, deren Schwan-

kungen, grssere oder geringere Meeresbedeckuug und

Trockenlegung, vorzugsweise die geographischen Ver-

nderungen ausgemacht haben.

B. Weinstein: Handbuch der physikalischen

Maassbestimmungen. 1. Band: Die Beob-

achtungsfehler, ihre rechnerische Aus-

gleichung und Untersuchung. (Berlin,

Springer, 1886.)

Die Astronomie gilt noch immer fr die brigen

Naturwissenschaften als ein unerreichtes Muster in

der Prcision ihrer Messungen. Sie verdankt diesen

Vorzug zwar zum Theil der Einfachkeit der ihr ge-

stellten Aufgaben und in Folge dessen der feinen

Ausbildung ihrer Beobachtungsniethoden ,
zum Theil

aber auch der rationellen Behandlung und Verwer-

thung ihrer Beobachtungsresultate. Bei der Dis-

cussion astronomischer Beobachtungen ist man sich

zuerst darber klar geworden , dass alle Messungen,
auch die einfachsten, niemals absolut richtige Resul-

tate liefern, dass man sich den wahren Werthen stets

nur je nach den Umstndet! mehr oder weniger
zu nhern vermag. Die Abweichung jeder Messung
von dem wahren Werthe der zu messenden Grsse ist

als ein Messungsfehler zu bezeichnen. Das eingehende

Studium der Fehler bei einer grsseren Zahl von

Bestimmungen einer und derselben Grsse ist aber

von grosser Bedeutung fr die Feststellung des End-

resultates, einmal, indem man nach allgemeinen Grund-
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Stzen aus den verschiedenen Einzelmessuugen den

wahrscheinlichsten Werth ausrechnet, sodann, indem

man auf Grund der verschiedenen einzelnen Fehler

ermitteln kann, in wie weit man hchstens eine Ab-

weichung des Endresultates von dem wahren Werthe

nach der einen oder anderen Seite zu befrchten hat.

Diese Betrachtungen, deren Grundzge von Gauss,
Bessel und Anderen entwickelt worden sind, und

die man gewhnlich als Ausgleichungsrechnung oder

Fehlerbestimmung bezeichnet, finden seit langer Zeit

in der Discussion astronomischer Messungen allgemeine

Anwendung, whrend sich dieselben in der Physik

nur zum Theil, in anderen Naturwissenschaften wohl

noch gar nicht eingebrgert haben. Da in neuerer

Zeit ein Theil der physikalischen Messungsmethoden
eine feste Form und abschliessende Durchbildung

erlangt hat, da ferner die Ausbildung der Studirenden

nach der praktischen Seite hin auf den Universitten

mit grsserem Eifer, wie frher, betrieben wird, bei

den meisten, jngeren Physikern also einige Uebung
in der Ausfhrung exacter Messungen vorausgesetzt

werden kann, so drfte der Zeitpunkt wohl gekommen
sein , auch bei der Discussion vieler physikalischen

Messungen die strenge Methode der Astronomie ein-

zufhren. Eine Anleitung hierzu bezweckt das uns

vorliegende Handbuch zu gebeu. Der bis jetzt erschie-

nene erste Band setzt die allgemeine Theorie der Aus-

gleichungsrechnung aus einander und giebt allgemeine

Regeln fr ihre Anwendung, whrend der zweite Band

eine speciellere Besprechung der einzelnen , physika-

lischen Messungsmethoden enthalten soll. Doch sind

schon in dem ersten Bande die Beispiele zur Illustrirung

der allgemeinen Theorie wesentlich dem Gebiete phy-
sikalischer Beobachtungen entnommen. Der Natur

der Sache nach kann man bei denselben einfache

Messungen, zusammengesetzte Messungen
und Untersuchungen unterscheiden, je nachdem

es sich um die Feststellung einzelner Grssen, um die

Messung von Grssen, welche von zwei oder mehreren

Vernderlichen abhngen oder endlich um den gesetz-

nissigen Zusammenhang mehrerer vernderlicher

Grssen bandelt. Dem entsprechend wird das Ver-

fahren bei der Ausgleichungsrechnung sich gestalten,

und behandeln die drei Hauptabschnitte des Werkes

die drei erwhnten Flle, whrend der letzte Ab-

schnitt die Lehre von der Interpolation, der graphi-

schen Differentiation und Integration enthlt.

Wenn nun auch ein Theil der in dem Werke aus-

einandergesetzten Theorien, Vorschriften und Regeln
schon jetzt von den Physikern praktisch angewandt
wird

, so wird denselben doch sicher die ausfhrliche

und grndliche Zusammenstellung derselben will-

kommen und bei ihren Untersuchungen ntzlich sein.

A. 0.

Kleinere Mittheilungen.
0. Lohse: UeberStellarphotographie. (Astrono-

mische Nachrichten 1886, Nr. 2737.)

Die Aufgaben, welche die Sternphotographie in An-

griff nehmen kann, hngen von der Grsse und der Be-

schaffenheit der zur Verfgung stehenden optischen In-

strumente ab, von denen Herr Lohse in dieser Beziehung
drei Gattungen unterscheidet, nmlich: a) gewhnliche

photographische Camera -Einrichtungen, b) Fernrhre
von mittleren Dimensionen, und c) grosse Fernrohrinstru-

mente. Mit den Instrumenten a) knnen grosse Theile

des Himmels aufgenommen werden in dem Maassstabe

der Ar g elander' sehen Fronometrie und mit bedeu-

tend mehr Sternen, als mit blossem Auge sichtbar sind.

Der Werth derartiger, leicht ausfhrbarer Aufnahmen,
auch wenn sie nicht mit usserster Genauigkeit ausge-
messen wrden, ist also unzweifelhaft.

Die ausgedehnteste Aufgabe fllt den Instrumenten

b) zu
,

da mit ihnen Sternkarten hergestellt werden

knnen, welche die bisher existirenden au Reichhaltigkeit

bertreffen. Erforderlich ist fr diese Instrumente das

Vorhandensein eines mglichst grossen Gesichtsfeldes;

die gewhnlichen Fernrhre von mittleren Dimensionen

wrden daher wenig zu empfehlen sein; aber die grosse

Bedeutung der Aufgabe rechtfertigt die Herstellung be-

sonderer chemisch achromatischer Linsensysteme mit um-

fangreichem Gesichtsfelde.

Die Fernrhre grsster Dimension endlich knnen
fr das Studium solcher Objecte nutzbar gemacht weiden,

welche von geringer AYinkelausdehnung und Lichtstrke

sind, also von Doppelsternen, Sternhaufen, Nebelflecken,

Planetenscheiben und, bei Einschaltung eines Speetral-

apparates, von Sternspectren. Chemisch achromatische

bjeetive wren hierfr wohl erwnscht, doch ist die

Herstellung solcher nicht gerechtfertigt ; brigens lassen

sich auch mit den gewhnlichen Objectiven brauchbare

Resultate erzielen
,
wenn experimentell die Lage der

Ebene der schrfsten Bilder festgestellt wird.

Die wissenschaftliche Verwerthung der Photographien

beansprucht einen weit grsseren Zeit- und Kraftaufwand,

als die Herstellung der Negative. Als besondere Schwie-

rigkeiten, fr deren Beseitigung noch keine hinreichend

erprobte Methoden existiren, werden hervorgehoben die

Markirung der scheinbaren Parallele auf jeder Platte,

die Feststellung des linearen Bogenwerthes und die Con-

trole ber die Deformationen.

An diese Skizzirung des gegenwrtigen Standes der

Stellarphotographie knpft Herr Lohse eine Mittheilung

ber seine Arbeit auf diesem Gebiete. Sehr eingehend

schildert er die Einrichtung des photographischen Appa-

rates, den er am grossen Refractor des Potsdamer Observa-

toriums anwendet, die Methode, die er zur Ueberwindung
der angefhrten Schwierigkeiten benutzt, sein Verfahren,

die gewonnenen Negative zu vergrssern und auf Papier

darzustellen, und die Mittel, auch die rothen und gelben

Sterne zu photbgraphiren.
Neun Sternhaufen sind von Herrn Lohse bereits

photographisch abgebildet worden. Von dem Sternhaufen

Nr. 1295 ist der Abhandlung eine Lithographie des ver-

grssciten , photographischen Bildes beigegeben ;
ein

bestimmter Abschnitt der so gewonneneu Karte ist von

Herrn Vogel durch Ocularbeobachtuug controlirt wor-

den, und die Resultate dieser beiden Beobachtungen

werden im Einzelnen besprochen. Neben einer die Mehr-

zahl der beobachteten Sterne umfassenden Uebereinstim-

mung zwischen den Resultaten der photographischen

Aufnahme und denen der Ocularbeobachtuug zeigen sich

einzelne sehr interessante Helligkeitsunterschiede, welche

durch die Beschaffenheit des von den Sternen ausstrah-

lenden Lichtes bedingt sind; auch zwischen den Bildern

der gewhnlichen Bromsilberplatten und der fr gelbes

Licht empfindlich gemachten Eosinplatten zeigen sich

interessante Verschiedenheiten, auf die hier jedoch nicht

eingegangen werden kann.
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E. Mercailier : Ueher zwei neue Arten vonRadio-
p honen. (Journal de Physiqne, 1886, Ser. 2, Tom.V, p. 215.)

Das Radiophon, durch welches man mittelst inter-

mittirender Bestrahlung Gehraeindrcke hervorbringen

kann, ist zwar bisher praktisch nicht verwerthet worden,
wohl aber hat es nicht geringes wissenschaftliches Inter-

esse. Die Methoden, durch welche diese Umwandlung von

Strahlen in Tne erreicht wird, knnen in zwei Classeu

geschieden werden, in solche, bei denen diese Umwand-

lung eine directe ist und in die iudirecte.

Unter den directen Uebertragungsmitteln unter-

scheidet Herr Mercadier wieder drei Arten und zwar:

1) die Thermophoue, bei denen vorzugsweise die Wrnie-
strahlen in Wirksamkeit treten, so z. B. wenn inter-

mittirende Strahlen auf ein Gas einwirken, das dadurch

in Touschwingungeu versetzt wird
; 2) die eigentlichen

l'hotophone, wie Joddampf und Stickoxyd, deren Schwin-

gungen vorzugsweise durch die leuchtenden Strahlen

erregt werden, und 3) sind noch Aktinophoue denkbar,

welche durch die aktiuischen, ultravioletten Strahlen zum
Tnen gebracht werden

;
doch ist bisher von diesen noch

kein Beispiel bekannt.

Bei den iudirecten Radiophoneu erfolgt die Umwand-

lung der Strahluugseuergie in Schallenergie durch eine

oder mehrere intermedire Umgestaltungen. Bisher kannte

man nur eine solche Art von Apparaten, nmlich das

Photophon des Herrn G.Beil, in welchem die inter-

mittirenden Strahlen auf eine Schicht von Selen, von

Selen- und Tellur-Legirungen oder von Russ fallen; die

Schicht liegt in einem Kreise, der eine Kette und ein

Telephon enthlt
,
und die Lichtstrahlen erzeugen in

diesem Kreise Schwankungen der elektrischen Energie,
die man im Telephon hrt. Diese Apparate kann man,
wenn man die Art ihrer Wirkung genauer bezeichnen

will Photoelektrophone" nennen.

Herr Mercadier hat nun zwei neue Arten von in-

directen Radiophonen hergestellt, welche auf einer Um-

wandlung der Energie der Wrmestrahlen beruhen und
somit als Modificationen der Thermophoue zu betrachten

sind. Zu dem einen Apparat verwendet er ein gewhn-
liches Mikrophon, dessen dnne Tannenholzplatte von inten-

siven, intermittirenden Strahlen getroffen wird; befindet

sich im Kreise des Kohle-Mikrophons eine Kette und ein

Telephon, so hrt man im letzteren Tne, deren Hhe von
der Zahl der Bestrahlungs-Unterbrechungen bedingt ist.

Der zweite Apparat besteht aus einem gewhnlichen
Telephon, auf dessen dnne Eisenplatte man die inter-

mittirenden Strahlen einwirken lsst; ini Empfangs-Tele-

phon hrt man einen Ton, welcher der Anzahl der

Strahlungs-Unterbrechungen entspricht.

Die Art, wie die beiden neuen Apparate wirken, ist

durch die Namen ausgedrckt, welche Herr Mercadier
diesen Radiophonen gegeben ;

das erste nannte er Thermo-

elektropkon", das zweite Thermomagnetophon". Ihre

Wirkung wird verstrkt, wenn mau die von den Strahlen

getroffenen Platten berusst, wenn mau vor der berussten

Oberflche noeh eine dnne, durch Glas abgeschlossene
Luftschicht den Strahlen expouirt, und wenn man die

Intensitt der Strahlungsquelle steigert.

P. Ehrlich: Ueber die Methylenblau-Reactiou
der lebenden Nervensubstanz. (Biologisches

Centralblatt, BJ. VI, S. 214.)

Bei der mikroskopischen Untersuchung thierischer

Gewebe hatte sich schon seit langer Zeit das Bedrfniss

herausgestellt, Differenzen der Structur dadurch deut-

licher hervortreten zu lassen, dass man frbende Sub-
stanzen benutzte, welche zu dem einen Bestandteile
des untersuchten Organes grssere Verwandtschaft hatten,
als zu dem anderen und jenen strker frbten als diesen.

Herr Ehrlich hat bei seinen eingehenden Studien ber
die Wirkung der Farbstoffe auf die Gewebe in neuester
Zeit die Erfahrung gemacht, dass das Methylenblau sich

durch eine ganz bestimmte Reactiou auf die lebende
Nerveusubstanz auszeichne, indem es eine ausserordent-
liche Verwandtschaft zu dem centralsten Theile der

Nervenfasern, dem Axencyliuder , besitze, whrend es

andere Theile wenig oder gar nicht frbe. Dadurch
war es mglich, die Eudverzweigungen der Nerven in

noch lebendem Zustande, also ganz unverndert zu ver-

folgen, was keine andere Methode gestatte.
Dass Herr Ehrlich durch diese Reaction im Stande

gewesen, eine grosse Reihe auatomisch und physiologisch

wichtiger Details aufzufinden, ist begreiflich. Ueber den

Urspruug der Nervenfasern in den Ganglienzellen, und
namentlich ber ihre noch so dunkle Endigung in den

peripherischen Organen wurden viele wichtige That-
sachen festgestellt, die der Verfasser in einer ausfhr-
lichen, monographischen Abhandlung mittheilen will. In
dem Vortrage, den Verfasser im Verein fr innere Medicin
in Berlin ber seine Ergebnisse gehalten, und welcher dem
obigen Aufsatze zu Grunde liegt, hat er eine Reihe von

Abbildungen vorgezeigt, welche die von ihm gewonnenen
wichtigsten Befunde zur Anschauung brachten. Hier soll

nur die allgemeine Thatsache hervorgehoben werden,
dass vom Methylenblau nur alle sensiblen Fasern, die

Geschmacks- und Geruchs - Nervenendigungen und die

Nerven der glatten Muskeln und des Herzens gefrbt
wurden, whrend, was sehr auffallend ist, die Eudi-

gungen der Bewegungsnerven ungefrbt blieben.

Herr Ehrlich hat theoretische Betrachtungen ber
die Ursache dieser Frbung des lebenden Nervengewebes
entwickelt und glaubt einerseits auf den Schwefelgehalt
des Methylenblaus hinweisen, andererseits die Verschie-
denheit in dem Verhalten der verschiedenen Nerven
nicht auf structurelle Unterschiede, sondern auf Diffe-

renzen ihrer chemischen Reaction zurckfhren zu dr-
fen. Das Gebiet, welches durch diese Untersuchung
fr weitere Forschungen erschlossen worden, ist, wie
leicht ersichtlich, ein sehr weites.

Ueber die chemische Natur der Formose.

In Nr. 28 dieser Zeitschrift (Juli 1886) befindet sich

eine kritische Besprechung meiner Publicatiou ber die

vor einigen Monaten von mir durch Synthese gewonnene
Zuckerart, welche ich wegen ihres Ursprungs aus Form-
aldehyd Formose genannt habe. Es wird in jener Be-

sprechung zu zeigen versucht, dass Charakter und Mole-

culargrsse der Formose nicht hinreichend festgestellt

seien, um Schlussfolgeruugeu ber Baeyer's Assimilisa-

tioustheorie zu erlauben. Die gemachten Einwrfe sind

indess unschwer zu widerlegen.
Was zunchst den Einwand betrifft, dass die Formel

QsHia^s nicht vollstndig bewiesen sei und ebensogut
die Formel C3 H6 3 (oder ein anderes Polymere von
CH2 U) zugelassen werden knne, so muss ich bemerken,
dass ich doch Thatsachen gebracht habe, welche jene
Formel zur Genge beweisen. Wenn man nmlich For-

mose auf 120 erwrmt, so verliert sie stetig an Gewicht
bis zu einem bestimmten Punkte, der erst nach mehre-
ren Tagen erreicht wird. Die Analyse dieses Productes

fhrte zur Formel C6H10 O6 ,
ein Resultat, das mit einer

Formel C
4
H8 4 oder C5 H I0 O5 oder C7 H14 7 fr For-

mose unvereinbar ist.

Ferner habe ich durch Oxydation mit Salpetersure
Suren aus der Formose erhalten, deren Kalksalze auf

ihren Calciumgehalt untersucht wurden und den Schluss

rechtfertigen, dass eine Kette mit mindestens sechs

Atomen Kohlenstoff in der Formose vorhanden ist. Der
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Calciumgehalt der ersten Fraction ergab sich zu 16,94 Proc,
whrend schleimsaurer Kalk 10,13 Proc, das Kalksalz

der Aposorbinsure aber schon 18,34 Proc. verlangt.

Schleimsure hat eine Kette von sechs, Aposorbinsure
eine von nur fnf Kohlenstoffatomen.

Ich gedenke jene mit der Schleimsure isomere

Sure spter weiter zu untersuchen
;

die geringe Aus-

beute hielt mich bis jetzt davon ab.

Bei Anwendung sehr verdnnter Salpetersure oder

von Brom bildet sich aus der Formose eine Sure, deren

Kalksalz auf die Zusammensetzung der Erythritsure
stimmt 1

), ein Resultat, das wenigstens die Formel
C3 HG 3 fr Formose unmglich macht.

Ferner rnuss bercksichtigt werden, dass durch Ein-

wirkung von Aetzkalk auf Formaldehyd bei hherer

Temperatur ein Krper entsteht, welchem nach den

Untersuchungen von Tollen s die Formel C6 H10 O6 zu-

kommt. Da ich aber nachgewiesen habe, dass diesem

Prodact (dem Methylenitan") die Bildung der Formose

vorausgeht, und dieser Process ganz der Saccharinbil-

dung aus Dextrose gleicht, so liegt hier ein weiterer

Grund fr die Formel Cc H12 6 der Formose vor.

Ferner spricht die in schnen gelben Nadeln

krystallisirende Phenylhydrazinverbiudung ganz ent-
schieden fr die Formel Cc H12 Oc ;

denn htte die

Formose die Formel C
5
H10 O6 oder C7 H14 7 ,

so wrden
die Phenylhydraziuverbindungen schon um 2 Proc. mehr,

resp. weniger Kohlenstoff ergeben. Warum der Kritiker

die Zusammensetzung der PhenylhydrazinVerbindung
abnorm nennt, ist nicht recht einzusehen; viel eher

wre es am Platze, die Phenylhydrazinverbindung der

Dextrose mit diesem Epitheton zu belegen, da bei deren

Bildung ausser 2 Mol. Wasser seltsamer Weise noch
zwei Atome Wasserstoff austreten.

Der Kritiker meiner Publication meint, es gbe auch
andere Krper, welche sss schmecken, und solche;
welche stark reduciren und doch keine Zucker seien,
er zieht also einzelne Eigenschaften heraus, anstatt die

Summe aller Eigenschaften festzuhalten und dann
Vergleiche zu machen !

Die Formose verhlt sich ferner nicht nur gegen
Alkalien, sondern auch gegen Suren wie ein Zucker 2

).

Beim Kochen mit verdnnter Salz- oder Schwefelsure
liefern keine anderen Substanzen als Zuckerarten die

sogenannten Huminkrper. Gerade durch diese

Eigenschaft ist aber die Formose in ganz be-
sonderem Grade ausgezeichnet.

Ferner liefert die Formose selbst in erstaunlich ge-

ringen Mengen die Reaction von Molisch, nmlich
eine dunkelrothe Frbung mit -Naphtol and Schwefel-
sure. Keiue anderen Krper ah Zackerarten geben
nach Molisch diese Reaction.

Was nun die von mir gemachte Annahme betrifft,

dass der Formaldehyd nach seiner Bildung in den Pflan-

zen sofort verwendet werden muss, weil schon sehr ver-

dnnte Lsungen schdlich auf Plasmaschlauch und
Zellkern wirken, so findet der Kritiker dieselbe sehr ge-

wagt. Wenn man aber bedenkt, dass das Chlorphyll-
korn ein Protoplasmaapparat fr sich ist, der einzig
und allein die Aufgabe hat, synthetisch zu arbeiten

und nur solche in ihm fabricirte Stoffe an das Hyalo-

1
) Auch Mannit und Lvulose geben unter bestimmten

Bedingungen eine Sure dieser Zusammensetzung.
2
) Ob als Nebenproduct beim Kochen mit verdnnter

Schwefelsure Lvulinsure entstellt, hoffe ich bei Ge-

legenheit festzustellen. Bei der Spaltpilzghrung liefert

Formose Milchsure, und zwar keineswegs in minimaler"

Menge, wie der Kritiker meint.

plasma abzugeben ,
welche dieses zu weiteren Func-

tionen benutzen kann, so hat es nichts Befremdendes,
dass der Formaldehyd nicht als solcher aus dem Chloro-

phyllkrper in den brigen Zellraum bertritt. Uebri-

gens kommt es oft vor, dass Zellen Stoffe produciren,
welche schon in geringer Menge schdlich auf sie wir-

ken, z. B. Indol und Phenol von den Spaltpilzen bei

der Fulniss, Gerbstoff von den Algen. Es wre mg-
lich

,
dass der hohe Fettgehalt des Chlorophyllkornes

einen Schutz fr das Protoplasma desselben gegen den

erzeugten Formaldehyd abgbe.
Ueberblicken wir die Gesammteigenschaften der

Formose
,

so wird beim unbefangenen Beurtheiler wohl
kein Zweifel mehr bestehen, dass hier ein wahrer Zucker

vorliegt, der in engster Beziehung zu den bekannten

Zuckerarten steht.

Pflanzeuphysiologisches Institut zu Mnchen, Juli 1836.

Dr. 0. L o e w.

Die vorstehende Entgegnung des Herrn Loew ver-
anlasst mich, auch meinerseits noch einige Worte ber
die fragliche Angelegenheit anzufgen.

Was zunchst die Analyse dos Wasserabspaltungs-
produetes der Formose anbelangt, so scheint mir die-

selbe deshalb wenig beweisend zu sein
,
da erfahrungs-

mssig die Analyse eines Syrups von der Beschaffenheit
der Formose

,
zumal in Anbetracht der leichten Zer-

setzbarkeit des Krpers, auf keiue grosse Sicherheit An-

spruch machen darf. Ich selbst habe mich von den

Schwierigkeiten einer derartigen Analyse gerade bei
einer im Laboratorium des Herrn Prof. Tollens durch
Herrn Dr. Wehmer ber Formose ausgefhrten Arbeit

persnlich berzeugt und muss meine alte Ansicht durch-
aus aufrecht erhalten. Auch die Analyse des bei der

Oxydation erhaltenen Kalksalzes sagt nicht viel aus, da
dasselbe nach eigener Aussage des Herrn Loew ein

Gemenge mehrerer Salze" darstellt, das derartige positive
Schlsse zu Gunsten einer bestimmten Ansicht nicht
zulsst.

Das Phenylhydraziudcrivat ist als von abnormer"
Zusammensetzung bezeichnet, da es nicht aualog denen
der wahren Zuckerarten, also der Dextrose, Lvulose,
Galactose und des Rohrzuckers zusammengesetzt ist.

Da diese Krper in glatter Reaction aus den Zucker-
arten entstehen, so muss eben der Austritt von Wasser-
stoff, welchen man bei der Formose nicht beobachtet,
als charakteristisch fr die Reaction angesehen werden.
Dass die Formose die Farbenreactionen mit -Naphtol
und Thymol giebt, ist gewiss von hohem Interesse, aber
fr entscheidend in der Frage kann ich es nicht halten.
Bei der Empfindlichkeit der Reactiouen ist nur eine

Spur eines zackerhnlichen Krpers nthig, um sie

herbeizufhren
,
und mit dem gleichen Rechte knnte

man behaupten, dass Handelsbenzl Thiopheu wre, da
es die Indopheuinreaetion in so ausgezeichneter Weise
giebt. Ich erwhne schliesslich noch, dass, wie Herr
Dr. Wehmer gefunden hat, die Formose bei der Be-

handlung mit verdnnter Salzsure keine Lvulin-
sure giebt, whrend diese doch aus smmt liehen
wahren Zuckerarten bei dieser Behandlung er-

halten wird.
Ich muss deshalb meine Kritik in Nr. 28 dieser

Zeitschrift in allen Punkten aufrecht erhalten und
mchte /.um Schluss nur darauf hinweisen, dass ich der

Experimeutalarbeit des Herrn Loew vollste Anerkennung
zolle, dass ich auch seine Speculatiouen fr ebenso
interessant als anregend halte, und dass ich lebhaft

wnsche, es mge ihm gelingen, seine Hypothesen in

sicherer Weise durch entscheidende Ver-
suche zu sttzen.

Gttin gen, August 1886.

Dr. Ludwig Gattermann.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag vou Friedrich Vieweg uud Sohu in llraunBchwoig. Fr die Kedactiou verantwortlich: Kdnard Vieweg.
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Emilio Villari : UeberdasWrmeausstrahlungs-
vermgen der elektrischen Funken und
iilicr ihr verschiedenes Aussehen in einigen
Gasen. (Memorie della Tl. Accademta delle Scienze

ell' [stituto di Bologna, 1886, Ser. 4. TmbVI, p. 769.)

In seiner Reibungs-Elektricitt" behauptet Riess,

gesttzt auf Versuche anderer Physiker (besonders

Placidus Heinrich und Berth ollet), dass die

zwischen Metallelektroden berspringenden Funken

ein gewhnliches Thermometer nicht merklich er-

wrmen, auch wenn sie die Kugel treffen. Nachdem

jedoch Poggendorff eine deutliche Erwrmung
gewhnlicher Thermometer durch die schnellen Funken

grosser Inductiousapparate und der Influenzmaschine

beobachtet, und Herr Villari mit Funken grosser

Batterien , welche auf die Kugeln von Quecksilber-

oder Gasthermometern aufschlugen, ziemlich starke

Erwrmungen bemerkt hatte, suchte Letzterer das

frher vollkommen negirte Wrme-Ausstrahlungsver-

mgen des elektrischen Funkens unter Anwendung

empfindlicher Thermoketten direct nachzuweisen.

Die Methode der Untersuchung war in Krze

folgende: Zwei mit Trichtern versehene Thennosulen
waren unbeweglich so aufgestellt, dass zwischen ihnen

der zu untersuchende Funke berspringen konnte,

whrend die Thermosulen gegen die directe Strah-

lung der Elektroden durch Glasscheiben geschtzt
wurden

;
sie waren mit einem Galvanometer durch

einen Contact verbunden
, der sich erst schloss,

unmittelbar nachdem die vorher geladene Batterie

Leydener Flaschen mit den Funken-Elektroden ver-

bunden war. Durch geeignete Schirme und Deckel

war jede von aussen kommende Strung abgebalten.

Da mglicher Weise die Gestalt der Elektroden einen

Einfluss auf die Strahlung des Funkens haben knnte,
wurde zuerst dieser Factor durch eine Reihe von

Experimenten untersucht, und dann in besonderen

Versuchsreihen der Einfluss der Substanz der Elek-

troden, wie der Einfluss des Gases, in welchem der

Funke berspringt, ermittelt. Als sich herausstellte,

dass die Wrme iu den verschiedenen Gasen eine

sehr verschiedene ist, wurde angenommen, dass

das Joule 'sehe Gesetz auch fr die Funken Gltig-
keit habe, und aus den Wrmemengen die elektrischen

Widerstnde der untersuchten Gase abgeleitet. Eine

Vergleichung der so erhalteneu Grssen fr die

Widerstnde der Gase mit den von anderen Forschern

nach directeren Methoden gefundenen fhrte zu inter-

essanten Resultaten, welche weitere Versuche darber

veranlassten, ob die verschiedenen Widerstnde der

Gase auch die Gestalt der elektrischen Funken beeiu-

flussten. Die Feststellung der Form der Funken in

den verschiedenen Gasen erfolgte auf photographiscliein

Wege, und die Photographien wurden nicht nur bei

Atninsphrendruck, sondern auch bei verschiedenen

Graden der Verdnnung der Gase hergestellt. Bei

den Versuchen ber die Wrmestrahlung in verschie-

denen Gasen befanden sich diese mit den Elektroden

in einer luftdicht verschlossenen Glaskugel , welche

zwei durch Steinsalz verschlossene Fenster zur Wrme-

strahlung nach den Thermosulen hatte. Die Resul-

tate dieser Untersuchung stellt Herr Villari selbst

wie folgt zusammen:

Das Ausstrahlungsvermgen der Funken bleibt

ziemlich gleich, ob sie zwischen Elektroden in Form

von feinen Spitzen berspringen, oder zwischen Elek-
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troden mit abgerundeten Enden von etwa 2 mm
Durchmesser.

Die verschiedenen gleich dicken Elektroden ver-

leihen den Funken ein verschiedenes Emissionsver-

mgen. Nimmt man das Emissionsvermgen der

Funken zwischen Eisen-Elektroden gleich 10 000, so

haben die anderen Substanzen fr das Emissionsver-

mgen ihrer Funken etwa folgende Werthe: Reines

oder amalgamirtes Zink = 10169; Eisen == 10000;
Blei = 10 000; Aluminium = 9906; Zinn = 9884;

Platin = 9452
;
Gaskohle= 9046

;
Carre'sche Kohle

= 8542. Man kann daher kurz sagen, dass die

Carre'sche und die Gaskohle, das Platin und viel-

leicht auch das Zinn den Funken ein etwas kleineres

Emissionsvermgen verleihen, als das Aluminium,
das Blei, das Eisen nnd das Zink.

Das Emissionsvermgen der Funken ndert sich

bedeutend mit dem Gase , in welchem sie ber-

springen; das Verhltniss derselben zeigen die folgen-

den Zahlen: Kohlensureanhydrid = 1148; Stickstoff

= 1000; atmosphrische Luft = 944; Sauerstoff (V);

Leuchtgas =618; Wasserstoff =319. [Alle Gase

sind rein und trocken untersucht.]

Wenn man annimmt, dass die angegebenen Emis-

sionsvermgen den Temperaturen der Funken in den

verschiedenen Gasen entsprechen, so ist ersichtlich,

dass die vorstehende Reihenfolge dem abnehmenden

Widerstnde entspricht, den die Gase den elektrischen

Funken entgegensetzen. AuchFaraday hat nach

einer ganz verschiedenen Methode die angefhrten
Gase in Bezug auf ihr Leitungsvermgen untersucht

und ebenso klassificirt wie oben angegeben; nur die

Luft ist bei Farad ay besser leitend als der Stick-

stoff, whrend hier das Gegentheil sich ergiebt. Aber

es verdient bemerkt zu werden, dass Faraday den

Sauerstoff besser leitend gefunden, als den Stickstoff;

danach msste die Mischung dieser beiden Gase, d. h.

die Luft, nothwendig besser leitend sein, als der

Stickstoff allein, wie dies hier gefunden ist. Die Stel-

lung des Sauerstoffs ist in der obigen Reihe nur in-

direct aus der des Stickstoffs und der Luft bestimmt.

Das Aussehen der Funken zeigt Bich in den ver-

schiedenen Gasen verschieden. Die auf Collodion

erhaltenen photographischen Bilder der in Luft und

in Kohlensure erzeugten Funken lassen den be-

kannten Kern mit scharfen deutlichen Rndern, um-

geben von einer breiten, verschwommenen Aureole

mit uuregelmssigen Rndern, erkennen. Die Bilder der

Funken hingegen, welche in Wasserstoff und Leucht-

gas erzeugt worden, sind homogen und scheinen

aus einem einzigen verbreiterten Kern mit zwjir un-

regelmssigen, aber scharfen und bestimmten Rndern

gebildet.

Dieses verschiedene Aussehen der Funken hngt
nicht nur von der Leitungsfhigkeit der betreffenden

Gase ab, da die Bilder der Funken, welche in Luft

bei den Drucken von 145 min, 17 mm und auch

8,5 mm erzeugt sind, smmtlich dasselbe Aussehen

darbieten, wie die von Funken, welche in gewhn-
licher Luft erhalten wurden. Gleichwohl ist aus

einigen vorlufigen Messungen zu schliessen, dass die

Luft bei den eben angegebenen Drucken eine bessere

Leitungsfhigkeit besitzt, als der Wasserstoff, dessen

Leitungsfhigkeit nahezu gleich ist dem von Luft

bei 310 mm Druck. Das Aussehen der Funken in

Wasserstoff hat sich endlich auch beim Drucke von

101 mm nicht merklich verndert. Hieraus folgt,

dass die Gestalt, welche die Flinken in verschiedenen

Gasen annehmen, von einer ihnen eigenthmlichen
und charakteristischen Eigenschaft herrhrt.

Raphael Dubois: Beitrag zum Studium der
Licht-Pr oduetion lebender Wesen. Die
leuchtenden Elateriden. (Bulletin de la So-

ciete zoologique de France 1886, p. 1.)

In vorstehender monographischen Abhandlung
ber die leuchtenden Schnellkfer sind ausfhrlich

die Untersuchungen niedergelegt, welche Herr Dubois
im Laboratorium des Herrn Bert zum Theil in

Gemeinschaft mit Herrn Knckel d'Herculais an

Material ausgefhrt hat, das er vorzugsweise aus den

Antillen erhalten hatte. Die Arbeit umfasst die Zoo-

logie, die Anatomie und die Physiologie der unter-

suchten Leuchtthiere, ferner die physikalische Unter-

suchung des ausgestrahlten Lichtes und die chemische

Analyse der lichtgebenden Substanzen; die Resultate

dieser Monographie sollen hier in der Darstellung
des Herrn Verfassers den Lesern mitgetheilt werden.

Eine Verallgemeinerung der gewonnenen Erfah-

rungen, und die Uebertragung der an der bestimmten

Thierklasse gemachten Beobachtungen auf alle anderen

leuchtenden Organismen erklrt Herr Dubois fr
nicht zeitgemss. Er hlt es vielmehr fr nothwendig,
in besonderen Monographien die grsstmgliche Zahl

von Thatsachen zu sammeln, welche auf Beobachtung
und directe Experimente gesttzt sind, und stellt es

der Zukunft anheim, aus dein so gewonnenen um-
fassenden Material allgemeine Schlussfolgerungen ab-

zuleiten. Der Beitrag, den Herr Dubois zu diesem

Material geliefert, umfasst die nachstehenden von ihm

constatirten Thatsachen:

Die leuchtenden Elateriden sind unter allen auf

der Erde und im Wasser lebenden Thieren bei weitem

die glnzendsten; sie sind es auch, welche sich fr
die physiologische Analyse am besten eignen. Sie

sind smmtlich in Amerika und Oceanien beimisch,

und die Orte, die sie bewohnen, liegen zwischen dem

30. Grade sdlicher und dem 30. Grade nrdlicher Breite

und zwischen dem 40. und 124. Grade westl. Lnge.
Die Lichtausstrahlung ist eine wichtige physiolo-

gische Function, aber sie kann in einigen, freilich

seltenen, Fllen fehlen. Die Lage ,
die Gestalt und

die Kraft der Lichtherde zeigen von einer Art

zur anderen kleine Schwankungen, und eine sehr kleine

Zahl von Arten hat keine Leuchtapparate. Zu den

glnzendsten Typen des Untertribus der Pyrophoren,
welcher alle leuchtenden Elateriden umfa st, gehrt
der Pyrophorus noctilucus, der zu den hier besprochenen

experimentellen Untersuchungen vorzugsweise ver-

wendet worden ist.
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Vor der experimentellen Untersuchung wurde eine

sorgfltige anatomische Beschreibung des Pyrophorus

vorgenommen. Sie ermglichte manche irrthumliche

Angaben ZU berichtigen, welche die Lage der Stig-

mata, die Vertheilung der Tracheen, die Beziehungen

des Nervensystems zu den Leuchtorgauen u. s. w.

betreffen.

Die anatomische und histologische Untersuchung
der Leuchtorgane ergab, dass sie aus einem besonderen

Fettgewebe und Nebenorgauen bestehen, und die che-

mische Analyse des Gewebes, dass in demselben eine

Substanz reichlich vorhanden ist, welche die Charaktere

des uanius zeigt.

Innerhalb des lichtgebenden Fettgewebes gehen

die Erscheinungen lebhafter Ilistolyse vor sieh, die

durch das Eindringen von Blut in das Leuchtorgan

hervorgerufen oder verstrkt werden. Dieser histo-

lytische Procoss ist begleitet von der Bildung einer

zahllosen Menge kleiner Krystallhaufeu in den licht-

gebenden Zellen; die Krystalle haben besondere op-

tische Eigenschaften und namentlich eine sehr aus-

gesprochene Doppelbrechung.
Die Mitwirkung des Blutes ist nicht unerlsslich

fr das Zustandekommen des Leuchtphnomens ;
denn

das Ei ist, sogar vor seiner Theiluug, leuchtend; auch

die isolirte lichtgebeude Fettzelle besitzt dieselbe

Eigenschaft.

Die bisher unbekannten Larven der Pyrophore

zeigen die allgemeinen Charaktere der anderen Ela-

teriden-Larven. Im Moment des Auskriechens bringen

sie schon den Lichtherd mit, den sie von ihren

Vorfahren ererben. Das Leuchtorgan ist in der Larve

whrend des ersten Alters einfach. Das Glhen

erstreckt sich in der zweiten Epoche auf alle Ringe

und ist an den Punkten localisirt ,
wo die Ilistolyse

am lebhaftesten ist. Bei dem vollkommenen Insect

endlich giebt es nur drei Lichtherde, welche so liegen,

dass sie das Gehen, das Schwimmen und das Fliegen

in der Dunkelheit begnstigen.
Die Muskeln des Leuchtapparates reguliren die

Blutzufuhr zu den lichtgebenden Organen, wirken so-

mit direct auf die Lichtproduction ,
und durch das

Medium der Muskeln betheiligen sich die Nerven bei

der Function der Lichtentwickelung. Ileectorisch

kann das Leuchten von den hirnartigen Ganglien er-

regt werden. Werden die Ganglien, aus denen die

Nerven der Leuchtorgane hervorgehen, in absteigender

Richtung gereizt, so erzeugen sie ebenso wie bei

directer Erregung das Auftreten des Lichtes. Dies

ist aber nicht der Fall, wenn die Erregung eine

ceutripetale oder aufsteigende ist. Das Gehirn be-

herrscht die Leuchtapparate mittelst der Nerven,

welche speciell die quergestreiften Muskeln versorgen.

Die Athmung bt nur einen iudirecten Einfluss

auf die Lichtentwickelung aus, indem sie die Inte-

gritt der Lebensbedingungen der Gewebe und der

Wirksamkeit des Blutes erhlt.

Die Beschaffenheit der Nahrung ist ohne Einfluss

auf die Production des thierischen Lichtes. Die Zelle

erzeugt unter dem Einfluss der Ernhrung die licht-

gebeuden Bestandteile
;
aber das Licht ist nicht das

direete Resultat besonderer Thtigkeit des organisirteu

und lebenden anatomischen Elementes.

Wenn die Structur des anatomischen Elementes

und seine Vitalitt zerstrt sind, kann das Leuchten

noch stattfinden infolge einer physikalisch chemischen

Wirkung derselben Art, wie die, welche z. B. in der

Leber das Glycogen in Zucker umwandelt.

DieLichteutwickelung derPyrophoreu zeichnet sich

vor allen anderen bekannten Processen dadurch vor-

teilhaft aus, dass der Verbrauch an organischer Sub-

stanz fast unbedeutend ist im Vergleich zu dem erzeug-

ten Effect. Die physikalische Untersuchung des Lichtes

andererseits zeigt, dass auch der Verlust an Energie

sehr gering ist, im Gegensatz zu dem, was in unseren

Quellen knstlichen Lichtes der Fall ist
,
wo der

Energieverlust oft 90 Proc. erreicht.

Dieser wunderbare konomische Vortheil rhrt

von verschiedenen Ursachen her: Das Licht enthlt

chemische Strahlen, denn man konnte sie durch die

Photographie nachweisen [der Abhandlung ist eine

Photographie der Bste von Claude Bernard bei-

gegeben, welche bei diesem thierischen Lichte her-

gestellt worden, d. R.], aber sie sind in sehr geringer

Menge vorhanden. Dies Resultat muss auf das Vor-

handensein einer fluorescirenden Substanz zurckge-
fhrt werden, die Verfasser im Blute der Pyrophoren
entdeckt hatte, und welche, wenn sie in das Organ

gelangt, dem ausstrahlenden Lichte seine so eigen-

tmliche und so glnzende Helligkeit verleiht. Man
ist zu der Annahme berechtigt, dass der grsste Theil

der chemischen Strahlen in leuchtende, fluorescirendc

Strahlen von mittlerer Wellenlnge umgewandelt wird.

Die optische Analyse zeigt in der That, dass das

ausgestrahlte Licht zum grossen Theil aus Strahlen

mittlerer Wellenlnge zusammengesetzt ist, genau

denen entsprechend, die man an den Punkten des

Spectrums trifft, wo der Versuch das Maximum der

Sehschrfe und des Leuchtvermgens nachgewiesen hat.

Ein Verlust durch Wrmestrahlung findet nicht

statt; die Menge der von den Leuchtorgauen ausge-

strahlten Wrme in dem Moment, wo sie ihre grsste

Helligkeit erreichen, ist unmessbar gering.

Selbst bei Anwendung der empfindlichsten Instru-

mente findet man keine Anzeichen, welche die Annahme

rechtfertigen, dass ein Theil der in diesen Orgauen
verbrauchten Energie in Elektricitt umgewandelt
werde.

Julius WoFtmann: Theorie des Windens.
(Botanische Zeitung, Jahrg. XLIVI, 1886, Nr. 16 21.)

Trotz der zahlreichen Arbeiten neuerer Autoren

herrschen noch immer principielle Meinungsver-

schiedenheiten ber das Zustandekommen der Win-

dungen bei schlingenden Stengeln. Dass dazu die

Mitwirkung zweier Factoren, nmlich der r/o tir en-

den Nutation der Stengelspitze und des nega-
tiven Geotropismus unumgnglich nothwendig

sind ,
wird von allen Forschern angenommen. Ilerr

Kohl fgt diesen beiden Factoren noch einen dritten
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hinzu, nmlich die bereits von Hugo v. Mohl po-

stulirte Reizbarkeit des windenden Stengels gegen
die dauernde Berhrung mit der Sttze. Diese Reiz-

barkeit ist aber, wie Herr Ambronn gezeigt hat,

nicht vorhanden :
).

An ihrer Stelle nimmt der letzt-

genannte Forscher die von Herrn Schwendener
eingefhrten Greifbewegungen

"
zu Hlfe. Diese

kommen nach Herrn Schwendener dadurch zu

Stande, dass die nutirende Spitze sich zeitweise stark

nach innen krmmt und dann ihre Endknospe gegen
die Sttze drckt, whrend gleichzeitig ein um circa

120 bis 200" weiter rckwrts liegender Punkt eben-

falls mit der Sttze in Berhrung tritt oder, wenn

diese schon vorher zu Stande gekommen , darin ver-

harrt . . . Die junge Schlingpflauze ergreift also die

Sttze in hnlicher Weise, wie man etwa mittelst

Daumen und Zeigefinger eine cjdindrische Glasrhre

oder ein leichtes Weinglas u. dgl. anzufassen pflegt."

Durch den Widerstand, den die Endknospe an der

Sttze findet ,
entstehen Spannungen ,

wodurch der

Stengel an die Sttze angedrckt wird. Die Span-

nung dauert dabei fort, setzt sich theilweise in Wachs-

thum um und fhrt so zu bleibenden Krmmungen.
Von Herrn Wort mann ist nun gegen die not-

wendige Mitwirkung der Greifbewegungen bereits

frher der Einwand erhoben worden, dass dieselben

bei dnnen Sttzen verhltnissmssig selten sind

und dann in anderer Weise als in der von Herrn

Schwendener angegebenen stattfinden. Dieser

Einwurf ist durch die Ausfhrungen des Herrn Am-
bronn nicht entkrftet worden. Ein anderer, in

hnlicher Fassung zuerst von Herrn Kohl gemachter
Einwand ist der, dass das Ergreifen der Sttze (auch

bei den von Herrn Schwendener angewendeten
dicken Sttzen) in ganz unbestimmten Zwischen-

rumen vor sich gehe, whrend die Seh wendener-
und Ambronn' sehe Theorie ein regelmssiges Ein-

treten der Greifbewcgung verlangt. Auch liegt bei

sehr dicken Sttzen der Stengel der Schlingpflanze
in allen seinen Theilen der Sttze dicht an und den-

noch entstehen Windungen, indem der Stengel gleich-

sam an der Sttze hinkriecht.

In der vorliegenden Abhandlung sucht Herr Wort-
mann nachzuweisen, dass rotirende Nutation
und negativer Geotropismus vllig zur Er-

klrung des Windevorganges ausreichen,
eine Ansicht, die auch von Herrn Fr. Noll ausge-

sprochen worden ist.

Um in die Wachsthunisbedingungen schlingender

Stengel einen klaren Einblick zu gewinnen, darf mau
sie nicht um eine Sttze schlingen lassen, weil die-

selbe hindernd auf diese Bewegungen einwirkt. Den-

ken wir uns einmal um die Endknospe eines massig
wachsenden Internodiums [Stengelabschuittes] einer

Calystegia z. B. einen feinen Seidenfaden gelegt, diesen

Faden ber eine senkrecht ber dem Internodium

1
) Das Anlegen von Ranken an eine Sttze ge-

schieht dagegen in Folge des durch die Berhrung er-

zeugten Reizes. Der Vorgang ist also hier ein ganz
anderer als hei den schlingenden Stengeln.

befindliche leicht bewegliche Rolle gefhrt und das

freie Ende des Fadens mit einem sehr kleinen Ueber-

gewicht versehen
,
so wird durch diese Manipulation

das Interuodium in seinen Wachsthumsbewegungeu
nicht im Mindesten aufgehalten, sondern es wird nur

verhindert, dass dasselbe in Folge des schliesslich

eintretenden Uebergewichtes der Endknospe zu Boden

sinkt. Man beobachtet nun, wie unter Verlngerung
des Internodiums von dem Gipfel desselben zunchst
eine oder einige flach ansteigende Spiralen gebildet
werden und wie unter fortwhrender Neubildung
solcher Windungen die schon gebildeten Spiralen
ihren Durchmesser allmlig verengern, d. h. sich

strecken, so dass schliesslich eine Partie des Inter-

nodiums, welche zunchst eine solche flache Spirale

bildete, noch vor beendigtem Lngenwachs-
thum vollstndig gerade gestreckt und vertical ge-
richtet ist, wie ein Internodium eines gewhnlichen
negativ geotropischeu Sprosses. Bringt man auf

einer Lngsseite des Internodiums mittels Tusche

Punkte in geringen Abstnden von einander an , so

erkennt mau, dass, abgesehen von eintretenden Ver-

schiebungen der einzelnen Punkte gegen einander,

jeder durch einen solchen Tuschpunkt bezeichnete

Querschnitt des Internodiums in Richtung einer an-

fangs flachen , spter steiler und steiler werdenden

Schraubenlinie nach aufwrts gefhrt wird." Whrend
also ein gewhnliches, nicht windendes Stengelinter-
nodiuni geradlinig aufwrts wachsend sich streckt,

findet im obigen Falle die Streckung in Richtung
einer Schraubenlinie statt.

Diese Grundbewegung" des wachsenden Inter-

nodiums erklrt sich durch die vereinte Wirkung von

Geotropismus und Nutation, und zwar nicht etwa in

der Weise, dass die oberen Partien des windenden

Stengels ausschliesslich mit Nutation begabt sind,

whrend in den lteren Partien, in dem Maasse, als

diese verschwindet, der Geotropismus auftritt; viel-

mehr ergiebt sich der fundamentale Schluss, dass die

schraubenfrmige, zur Geradestreckung
fhrende Bewegung des wachsenden win-

dungsfhigen Stengels das Resultat ist

aus dem Zusammenwirken von in jedem
kleinsten Querabschnitte vorhandener krei-
sender Nutation und negativem Geotro-
pismus. Die Bedeutung der Sttze fr das Zu-

standekommen definitiver Windungen liegt darin, dass

sie ein Hinderniss fr die Geradestreckung des in

schraubenliniger Bewegung begriffenen Stengels ist.

Da die Wachsthumsbewegungeu nicht mit mathe-

matischer Regelmssigkeit vor sich gehen, so treten

in den Bewegungen der schlingenden Stengel Unregel-

mssigkeiten auf, welche zu vorbergehenden Be-

rhrungen desselben mit der Sttze fhren. Dies

sind die bekannten Greif bewegungen", welche daher

durchaus zufllig sind und hchstens die Bedeutung
eines ntzlichen Illfsmittels haben, durch welches

das Anlegen an die Sttze befrdert wird.

Durch das definitive Anlegen des Stengels an die

Sttze wird desseu Wachsthum beeintrchtigt; da
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min das Anlegen an ilicko Sttzen frher erfolgt, als

an dnne, so rauss im Allgemeinen die; Internodien-

lnge im umgekehrten Verhltnisse stehen zum Durch-

messer der Sttze. Auch erklrt sieh aus dem spten
Anlegen des Stengels an dnne Sttzen sehr einfach

die Thatsaehc, dass bei diesen der Neigungswinkel
der Windungen grsser ist, als bei dicken Sttzen.

Eine sehr hufige Ercheinung ist das Auftreten

von Torsionen an den Stengeln der Schlingpflanzen.
Diese Torsionen knnen entweder mit der Richtung,
in welcher die Pflanze windet, gleichlaufend, homo-

drom, oder entgegengesetzt gerichtet, antidrom, sein.

(Jeber die Art und Bedeutung derselben gehen die

Ansichten weit aus einander. Einige (v. Sachs, Kohl)
halten sie fr nebenschlich, andere (Seh wendener,
Ambro im) fr unbedingt nothwendig fr das Zu-

standekommen von Schraubenwindungen. Die letzt-

genannten beiden Forseher stellen das Vorkommen
antidrom er Torsionen in den Vordergrund, wh-
lend Mohl, Darwin u. A. das Auftreten homo-

dromer Torsionen fr die Pegel erklren. Sehr all-

gemein ist die Anschauung verbreitet, dass die homo-

diome Torsion durch innere, die antidrome Torsion

durch ussere (mechanische) Ursachen erzeugt wird,

sowie dass erstere von der Nutation ganz unabhn-

gig ist,

Herr Wortmann legt nun dar, dass die homo-
drome Torsion nichts anderes ist, als eine verlang-
samte kreisende Nutation. Es lsst sich direct

zeigen, dass in dem Maasse, als die Geschwindigkeit
der rotirenden Bewegung nach der Basis des Sten-

gels hin abnimmt, die kreisende Bewegung ganz all-

mlig in die homodrome Torsion bergeht. Bei der

Geradestreckung freier Windungen eines
verticalen Stengels verwandeln sich die-
selben unmittelbar in eine Torsion. Da
nun die schraubenlinige Bewegung der Windungen
bloss auf Nutation und Geotropismus beruht, so hat

auch die homodrome Torsion keine anderen Ursachen.

Die sehr allgemeine Erscheinung, dass die Zahl der

Torsionsumlufe grsser ist, als diejenige der Schrauben-

windungen , beruht auf dem fortdauernden Wachs-
thuiue der gerade gestreckten Partien. Das Auf-

treten homodromer Torsionen an wagerechten Sten-

geln erklrt Herr Wort manu in befriedigender
Weise aus der durch das Eigengewicht des Stengels
bewirkten Verhinderung der schraubenlinigcn Auf-

wrtsbewegung, woraus eine Drehung resultireu muss.

Aus dein Gesagten geht hervor, dass, je dicker die

Sttze wird, um so weniger homodrome Torsionen

entstehen knnen, ja dass sie schliesslich ganz fort-

bleiben mssen. Andererseits ist durch den Wider-

stand, welchen das sonst frei sich bewegende Stengel-
ende beim Anlegen an eine Sttze (auch bei den

..( li rifbewegungen") findet, die Entstehung anti-

drom er Torsionen als eine mechanische
Noth wendigkeit gegeben. Man kann dies

leicht veranschaulichen, wenn man das eine Eude
eines Kautschuksclilauches etwa mit der linken etwas

emporgehobenen Hand festhlt und nun mit der rech-

ten Hand dem Schlauche eine gleichsinnige Drehung
zu gehen versucht (um das Zusammenwirken von

Nutation und Geotropismus nachzuahmen). So finden

auch die Torsionen, aufweiche von Seh wen den er

und Ambronn so grosses Gewicht gelegt wurde,
eine sehr einfache Erklrung, und der ganze anfng-
lich so compliuirt scheinende Vorgang des Winden
stellt sich als eine leicht bersichtliche Waehstbuins-

bewegung dar. F. M.

Kleinere Mittheilungen.
. J. Hopkins: Notiz ber einen merkwrdigen

Sonnenfleck. (Monthly Notices of the Royal Astron.

Society, Vol. XLVI, 1886, p. 3'jo.)

Whrend der Beobachtung der Spnnenoberflcbe am
24. April gewahrte Herr Hopkins um 20 h 55 m die

seltene Erscheinung eines farbigen Sonuenfleckes. Zur
Zeit waren auf der Sonnenseheibe fnf Flecke vorhanden,
die in zwei Gruppen angeordnet waren; der grsste vou

ihnen
,
welcher das abnorme Ansehen darbot, war allen

brigen zusammen e;enommeu an Umfang gleich und

enthielt in einem Hof vier getrennte Kerne.

Farbige Fleeke sind gelegentlieh schon vou mehre-

ren Beobachtern gesehen worden, aber der, welchen

Herr Hopkins sah, unterschied sich von allen anderen

dadurch, dass von seinen vier Kernen nur zwei die

Anomalie zeigten; die zwei sdlichen Kerne hatten nm-
lich die gewhnliche schwrzliche Frbung, whrend die

beiden nrdlichen r th lieh - bra un aussahen. Diese

Erscheinung war so ungewhnlich, dass Herr Hopkins,
eine instrumenteile Tuschung vermuthend, das cular

wechselte und ein anderes Negativ nahm, aber es zeigten
sich nur Unterschiede in der Vergrsserung und eine ent-

schiedenere Frbung des einen Kerucs im Vergleich zum

anderen. Schliesslich Hess Herr Hopkins seine Frau

durch das Fernrhr blicken, und diese bemerkte sofort

die Frbung des Fleckes, die sie mit der vou Eisenrost

verglich.

Wann diese abnorme Frbung begonnen ,
lsst sieh

nicht angeben. Zwanzig Minuten nach der ersten Beob-

achtung, um 21 h 15 m, war sie aber bereits verschwun-

den. Der Hof dieses Fleckes hat whrend der Zeit uichts

Ungewhnliches dargeboten.

Poiucare: Einfluss des Mondes und der Sonne
auf die nrdlichen Passate. (Compt. rend.

1886, T. C1I, p. 1540.)

Dass der Eiutluss des Mondes auf die Vorgnge in

der Erdatmosphre auch eine wissenschaftliche Basis hat,

ist lngst erkannt, und nach verschiedenen Richtungen
haben sich Forseher bemht, denselben nachzuweisen.

Herr Poiucare hat eine dahin zielende Untersuchung

angestellt und die Ergebnisse derselben in einer der

Pariser Akademie bersandten Abhandlung niedergelegt,

ber welche Herr Mascart Namens der zur Prfung
eingesetzten Commissiou einen Bericht erstattet hat, dem

wir das Nachsteheude entnehmen.

Aus den tglichen Wetterkarten des Signal Office

der Vereinigten Staaten, welche die gleichzeitigen Beob-

achtungen von einer grossen Anzahl Landstaliouen und

von Schilfen enthalten, sind fr die Nordhemisphre die

Curven gezeichnet, welche die Gegend der Passatwinde

wahrend einer Periode von 12 Mondumlufen ,
zwischen

December 1882 bis December 1883, begrenzen. Die so

gewonnenen CurveD der Passate zeigen im Verlaufe

des Jahres manche Unregelmssigkeiten, lassen aber eine

Zahl merkwrdiger Beziehungen erkennen, und zwar in

Betreff des Einflusses des Mondes folgende:
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1. Die Breite der Passate erleidet eine regelmssige

Schwankung, welche dieselbe Periode besitzt, wie die

Verschiebungen des Mondes in Declination
;
die hehsteu

Breiten entsprechen den nrdlichen Lunistitien ,
die

niedrigsten den sdlichen.

2. Wenn der Mond im Aequator steht, erfhrt die

Verschiebung' der Passate eine Unterbrechung und die

Curve zeigt eiue Art Absatz. Unter sonst gleichen Ver-

hltnissen ist die mittlere Breite dieser Abstze grsser,
wenn der Mond von Sden nach Norden den Aequator

berschreitet, als in umgekehrter Richtung.
3. Das Gebiet der Passate wchst, wenn der Mond

sich der Erde nhert, und wird kleiner, wenn er sich

von ihr entfernt; diese Wirkung bertrifft diederMond-
declination nur in den Tagen ,

welche dem Perigum
und Apogum nahe sind.

Ein Einfluss der Sonne zeigt sich weniger entschieden,

doch lassen sich folgende zwei Beziehungen feststellen:

1) Unter sonst gleichen Bedingungen ist die mittlere

Breite der Passate kleiner im Sommer
,
wenn die Sonne

nrdliche Declination hat. 2) Wenn Sonne und Mond

gleichzeitig sdliche Declination haben, ist die Breite

der Passate grsser; diese Breite ist kleiner, wenn beide

Gestirne nrdliche Declination haben. Die Wirkung der

Sonne und des Mondes auf die Atmosphren-Gezeiten
wre danach eine entgegengesetzte.

Herr Mascart meint, dass trotz mancher Bedenken,
so namentlich knne man nicht die Grenzcurven als fr
die Passate maassgebend autfassen, sondern richtiger die

Curve der Mittellinie, diese Untersuchung Beachtung
und Erweiterung verdient.

Th. Thoiusen : Ueber die Existenz der sauren
Salze und der Doppelsalze in wsseriger
Lsung. (Journ. f. prakt. Chem. N. F. Bd. XXXIV,
1886, Nr. 13, S. 74.)

Den verschiedenartigen Versuchen, die Constitution

der Salzlsungen aus ihren physikalischen Eigenschaften
zu erkennen, reiht sich vorstehende Arbeit des Herrn
Thoiusen an, welcher fr diesen Zweck das optische

Drehungsvermgen zu verwerthen suchte. Nachdem er

sich durch eine frhere Arbeit davon berzeugt, dass

das optische Drehungsvermgen der Weinsure in ge-
mischten Lsungen, in denen keine chemische Affiuit-

ten auftreten, sich im Voraus aus der zu erwartenden
Coucentration berechnen lasse, nahm er an, dasB, wenn
eine chemische Vernderung in der Lsung eingetreten
sein wird, diese sich in einer Aenderuug des Drehungs-

vermgens documentireu msse. Selbstverstndlich

musste vorher die Aenderung des Drehungsvermgens
jedes einzelnen Bestandteiles mit der Concentration
und der Temperatur festgestellt sein, wollte man aus

den Beobachtungen weitere Schlussfolgerungen ableiten.

Herr Thomsen fhrte diese Messungen aus fr das

weinsaure Natron, fr welches er, beilufig erwhnt,
gefunden ,

dass die Drehung mit zunehmender Verdn-
nung wchst, und fr das saure weinsaure Natron in

verschiedenen Concentrationen; er verglich die fr letz-

tere Lsungen gefundenen Werthe mit den aus dem
Procentgehalte an Weinsure

,
die er schon frher ge-

messen hatte, und an neutralem weinsaurem Natron be-

rechneten und fand, dass das saure weinsaure Natron
nur bei unendlicher Verdnnung in normales Salz und
freie Sure vllig zersetzt ist, whrend die Lsung mit

steigender Concentration immer grssere Mengen des

sauren Salzes enthlt, welchem ein eigenes Drehimgs-

vermgen entspricht.
Zu ganz demselben Resultate fhrte die Berechnung

der anderweitig ausgefhrten Messungen der Drehung
der sauren pfelsauren Alkalien.

Das Verhalten der Doppelsalzc wurde an weiusau-

rem Kali -Natron bestimmt, nachdem vorher das wein-

saure Kali bestimmt worden. Die Messung des opti-

schen Drehuugsvermgcns der Lsungen des Doppel-
salzes machte es wahrscheinlich, dass das weinsaure

Kali -Natron auch in starken wsserigen Lsungen in

die einzelnen Salze vollstndig zerlegt ist.

A. Rmer: Ueber die Chlorirung brennbarer
Gase. (Annalien der Chemie, 1886, Bd. 233, S. 172.)

Die Versuche des Herrn Rmer, welche eigentlich

in der Absicht unternommen wurden, den Einfluss der

Masse auf die Chlorirung brennbarer Gase festzustellen,

haben auch einige Thatsachen kennen gelehrt, welche

fr die theoretische Chemie nicht ohne Bedeutung sind,

wenngleich sie zur Zeit noch als unlsbare Rtbsel vor

uns stehen. Lsst man nmlich ein Gemisch von Aetliau

und Chlor, oder von Propan und Chlor lngere Zeit im

Dunkeln stehen, so findet nicht die geringste Einwirkung
zwischen den Gasen statt, und das Gleiche gilt, wenn

man die Gase vorher getrennt dem Sonnenlichte aus-

gesetzt und damit chemisch activer gemacht hat. Das-

selbe ergab sich fr ein Gemisch von Kohlenoxyd und

Chlor.

Anders verluft der Versuch, wenn man Aethylen
oder Propylen mit Chlor im Dunkeln mischt. Diese

Gase, welche durch das Vorhandensein einer doppelten

Bindung gekennzeichnet sind
, vereinigen sich nmlich

selbst im Dunkeln mit Chlor. Das Gleiche sollte man
nun von dem ebenfalls ungesttigten Acetylcn, CH=CH,
erwarten

;
allein hierbei fand Rmer die hchst auf-

fallende Thatsache
,

dass dieses sich im Dunkeln n i c h t

mit Chlor verbindet. Dieses abnorme Verhalten des

Acetylens erinnert an die bemerkenswerthe Thatsache,

dass die einer dreifachen Bindung entsprechende Wrme-

tnung gleich Null ist, so dass diese beiden Umstnde
uns darauf hinweisen, dass doch ein speeifischer Unter-

schied zwischen dem Wesen der doppelten und dreifachen

Bindung bestehen muss.

Wenn diese Vereinigung mit Chlor ein Charak-

teristicum der doppelten Bindung ist, so stand zu er-

warten, dass, wenn die Kekule'sche Beuzolformel die

richtige ist, das Benzol sieh ebenfalls im Dunkeln mit Chlor

vereinigen wrde. Benzol und Chlor vereinigten sich jedoch

nicht im Dunkeln und von diesem Gesichtspunkte aus ist

daher die Ladenburg'sche Benzolformel, welche 9 ein-

fache Bindungen im Benzolmolecl annimmt, der K e k ul e '

s

vorzuziehen, was mit den thermochemischen Resultaten

allerdings bereinstimmt. Auf diese Schlsse ist jedoch

nicht allzuviel Gewicht zu legen, da zur Zeit der Stand

der theoretischen Chemie derartig weitgehende Schlsse

noch nicht zulsst, wie denn z. B. gerade im Gegensatz

zu der vorliegenden Arbeit in einer soeben erschienenen

Arbeit Baeyer auf chemischem Wege die unbedingte

Richtigkeit der Kekulc' sehen Eormel nachgewiesen

zu haben glaubt.
L. G.

J. Janssen: Ueber die Absorp tionsspectra des

Sauerstoffs. (Coinptes rendus 1886, Tome C1I,

p. 1352.)

In Rhren von verschiedener Lnge und unter ver-

schiedenen Drucken sind von Herrn Janssen mehrere

Gase untersucht und in den Spectren des durch diese

Gase hindurch gehenden Lichtes die Absorptionen be-

stimmt worden (vgl. Rdsch. I, 15). Das eingehende Studium

des Sauerstoffs hatte dabei ergeben, dass dieses Gas ver-

schiedene Absorptionserscheinungen darbietet, welchejetzt
nher bestimmt worden sind. Zuncht findet man im Spec-

trum ein System feiner Linien, welche nach Herrn

Egeroff, der sie zuerst entdeckt hat, die bekannten
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Gruppen A, 11 uud des normalen Snunenspectrums
sind. Ausserdem aber gieht es Doch ein anderes System von

Absorptionen, das aus verschwommenen Banden besteht,

welche sehr schwer auflsbar erscheinen. Dieses System
von Absorptionen tritt bei massigen Drucken viel Bpter

auf, als das erste; aber mit zunehmender Dichte ent-

wickeil es sieh schnell und wird bald das vorherrschende^

Beide Systeme sind in Betreff der Bedingungen ihrer

Entstehung so verschieden, dass man das erste ohne das

zweite auftreten lassen kann und umgekehrt.
Von ganz besonderer Bedeutung jedoch ist das Ge-

setz, nach welchem diese Absorptionen sich entwickeln,

wenn man gleichzeitig die Dichte uud die Schichtdicke

des vom Lichtstrahle durchlaufenen Gases ndert. Man
findet nmlich, dass die Banden sich viel schneller ent-

wickeln, als entsprechend dem Producte dieser beiden

Grssen, und zwar muss man, um die Erscheinungen
darzustellen, die Dicke der durchstrahlten Schicht nicht

mit der Dichte des Gases multipliciren, sondern mit dem

Quadrate dieser Dichte.

So ist es z. B., wenn man diese Banden in einer

Rhre von 0,42m Lnge beobachtet, welche Sauerstoff

unter 70 Atmosphren Druck enthlt, whrend die Rech-

nung fast 860 Atmosphren ergeben wrde, wenn man
von dem Versuche in der Rhre von GO m Lnge ausgeht

und dem Gesetze des Productes der Lnge durch die

Dichte gengen wollte, d. h. der Bedingung, dass der

Lichtstrahl durch dieselbe Menge ponderabler Materie

hindurchgehe.
Mit Recht knnte man fragen, warum diese Banden,

die. man in Sauerstoffschichten erhlt, welche bedeutend

geringer sind als die, welche das Sonnenlicht durch-

strahlen muss, um zu uns zu gelangen, nicht im Sonnen-

spectrum erscheinen. Die Antwort hierauf ist das Gesetz,

dass sich diese neuen Absorptionsstreifen wie die Qua-
drate der Dichte des Mediums ndern, durch welches

sie veranlasst werden. Diese Banden konnten daher bei

der geringen Dichte des atmosphrischen Sauerstoffs nur

durch Experimente zur Anschauung gebracht werden.

Herr Janssen behlt sich weitere Mittheflungen
ber diese interessante Untersuchung vor.

Enrico Stassano: Die Mndung des Congo. (Atti

della Real. Accademia ilei Lincei. Rendiconti. Ser. 4, Vol. II,

1886, p. 510.)

Dass die Mndung des Congo, dieses mchtigen Stromes,

welcher Tausende von Meilen des afrikanischen Continen-

tes entwssert, weder eine Barre noch ein Delta besitzt,

ist eine sehr auffallende Erscheinung, um so mehr, als

die kleineren Flsse Westafrikas, der Niger, der gowc
und andere, grosse Deltabildungen aufweisen. Den Grund

dieses berraschenden Manuels findet Herr Stassano
'n dem [anstnde, dass nach der englischen hydrogra-

phischen Karte der Congomndung hier lngs der Kste
ein tiefes Thal vorhanden ist, welches sich bis 100 km
ms Meer hinein erstreckt. Dasselbe beginnt im Bette des

Congo 40 km oberhalb seiner Mndung, erreicht hier

bereits eine Tiefe von 200 m und mehr und wird, je mehr
es sich dem Meere nhert, immer tiefer und breiter

;
es

folgt der Richtung des Stromes und scheint das Thal

eines anderen colossalen Flusses zu sein, der sich in-

mitten des Bettes des grssten Stromes von Afrika ein-

buchtet und aushhlt. In dieses submarine Thal werden
die Alluviouen des Congo abgesetzt, und in diesem Tbale

muss die Barre gesucht werden, und noch lange Zeit

wird verfliessen, bevor die Ablagerungen aus diesen be-

deutenden Tiefen bis in die Nhe der Oberflche gelaugt
sein werden.

Dieses tiefe, submarine Thal an der Congomndung,
welches das Fehlen der Barre erklrt

, weist auf eine

wichtige geologische Thatsaehe hin, nmlich auf eine

Senkung der Kste; denn solche Thler stellen alte Flsse
vor, welche in die Wasser des Meeres versunken sind.

Herr Stassano hofft, dass es ihm bei einer neuen Reise
ins sdliche Afrika mglich sein werde,' genau die Gren-
zen dieser wichtigen Depression festzustellen uud inner-

halb der Congomndung eine Saudbank und Spuren des
Deltas zu finden, das im Meere versunken, die charak-

teristischen, fossilen Reste der Landfauna und -Flora

enthlt.

C. Gegenbanr: Beitrge zur Morphologie der

Zunge. (Morphologisches Jahrbuch. 11.1. XI, 1886. Heft 1.)

Schon in einer frheren Mittheilung hatte Gcgen-
baur die Aufmerksamkeit auf ein bisher wenig beach-
tetes Gebilde, die sogenannte Unterzunge, gelenkt.
Nachdem er durch eingehende Untersuchung ihren mor-

phologischen Begriff schrfer festgestellt und eine An-
zahl per nefas hierher gerechneter Faltenbildungen der
Schleimhaut des Muudhhlenbodens ausgeschieden hatte,
fhrte er aus dem ganz verschiedenen Verhalten der
Muskulatur den Nachweis, dass die Sugethierzunge und
die Zunge der niederen Vertebraten keine homologen
Gebilde sein knnen. Insofern als im vorliegenden Auf-
satze nun dargelegt wird, dass die Unterzunge dieses

fehlende Homologon reprsentirt, kann er als die directe

Fortsetzung und Ergnzung jener lteren Arbeit ange-
sehen werden.

Wo die Unterzunge am besten ausgebildet ist, bei

Prosimiern, bleibt wenigstens ihr vorderes Ende voll-

kommen frei, so dass sie wirklich eine kleine Zunge
unter der eigentlichen Zunge darstellt. Gegenbanr
beschreibt nun in der relativ noch am hchsten stehenden

Unterzunge von Stenops einen knorpeligen Sttzapparat,
der schon durch seiue ussere Erscheinung (Unregel-

mssigkeit in der Form, Tendenz zur Bildung von iso-

lirten Kuorpelinseln, Durchbrechung und Fensteruug der

Knorpelplatten mit Ausfllung der Lcken durch Fett-

gewebe) sich als rudimentr erweist. In den schon

weit strker rckgebildeten Unterzungen der anderen
untersuchten Prosimier ist dieser Sttzapparat auf einige
Inseln von Knorpelgewebe reducirt (Tarsius) oder fehlt

gnzlich (Lemur); es besttigt also dieser Befund, der

der ganzen folgenden Errterung als Grundlage dient,

die nebenbei auch noch auf anderem Wege (Muskula-
tur etc.) zu gewinnende Anschauung, dass die Unter-

zunge ein rudimentres und nicht etwa ein werdendes

Organ darstellt. Nachdem nun Gegenbaur die Sttz-

jjebilde, welche in der Zunge niederer Vertebraten vor-

kommen, einer Musterung unterzogen hat, bleibt er bei

den Sauriern stehen. Hier sendet das Basihyalc eiuen

meist stbchenfrmigen ,
oft gegliederten knorpeligen

Fortsatz in die Zunge hinein, und in diesem erkennt

Verf. das Homologon jenes bei deu Prosimiern noch

rudimentr fortbestehenden Sttzapparates. Die Unter-

zunge gewinnt durch jenen Skelettheil die Bedeutung
eines der Zunge niederer Wirbelthiere morphologisch

gleichwertigen Organs." Die beweglichere und musku-

lsere Sugethierzunge ist eine von der Unterzunge aus-

gegangene Neubildung, deren Auftreten vielleicht so zu

erklren ist, dass die mit festem Sttzapparat versehene

und von einem dicken verhornten Epithel berzogene

Sauropsidenzunge, deren Reste in der Unterzunge er-

haltenblieb, wenig geeignet sein konnte, vollstndig in

die bewegliche Muskelzunge berzugehen
1

'.

Der zweite Theil der Schrift beschftigt sich mit

der Anatomie der Prosimierzunge, besonders der Mus-

kulatur, hat aber vorlufig wenigstens kein allge-

meineres Interesse. Bemerkenswert!) ist jedoch, dass bei

Tarsius (und bei Chiropteren wenigstens in der Zungen-
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spitze) die Raphe fehlt, und dass dieser Mangel sich mit dem

Fehlen eines besonderen M. transversus vergesellschaftet,

der durch Fasern der Lngsmuskulatur ersetzt wird,

welche medianwrta umbiegen und einen sehr schrgen
und dann queren Verlauf annehmen. 10s wird daraus

der Schluss gezogen, dass der M. transversus kein ur-

sprnglich der Zunge angehriger Muskel ist
,
sondern

aus der longitudinalen Muskulatur entstand".

J. Br.

M. Greenwood: Ueber den Verdauun g sproce ss

bei einigen Rhizopoden. (The Journal of Physio-

logy. Vol. VII, 1886, p. 253.)

Trotz der reichen Literatur ber die Nahrungsauf-

nahme der Rhizopoden sind die Angaben ber die Ver-

nderungen und Schicksale der aufgenommenen Sub-

stanzen noch sehr lckenhaft; Herr Greenwood hat daher

den Ernhrungspvocess au zwei Rhizopoden, an Araoeba

Proteus und Actinosphrium Eichhorni, eingehend studirt,

und beschreibt ausfhrlich den Act der Aufnahme, die

Vernderungen, welche die aufgenommenen Krperchen
durchmachen und die Mittel, durch welche die Verdau-

ungsumwaudlungcn herbeigefhrt werden. An dieser

Stelle sollen nur einige Ergebnisse hervorgehoben werden:

Beide Rhizopoden nehmen die allerverschiedensten

kleinen Krper auf, und zwar die Ambe ausschliesslich

in dem hinteren, nicht bewegten Abschnitte ihres Krpers.

Sie gelangen dabei in die Aufnahm e-Vacuole, welche sich

in der Masse der Krpersubstanz bildet, und verweilen

in derselben lngere oder krzere Zeit. Einige von den

aufgenommenen Substanzen bleiben in der Rhizopode

unverndert, und werden ausgestossen, so Strkekrner,

Fettzellen (in dem Actinosphrium scheint das Fett eine

geringere Vernderung zu erfahren) und andere; andere

Substanzen, namentlich eiweissartige, welche ohne Hllen

sind, werden sehr schnell verdaut. Man sieht, dass diese

in derVacuole von einer aus der Krpersubstanz hervor-

kommenden Flssigkeit umgeben sind, welche wahrschein-

lich eine Art Secret ist und die Autlsung des Eiweisses

bedingt. Ist der Eiweisskrper von einer festen (Cellu-

lose) Hlle umgeben ,
so sieht man das Protoplasma im

Inneren verndert werden, die Hlle jedoch unverndert

bleiben ;
wahrscheinlich dringt das Secret in diesen Fllen

durch die Hlle hindurch und lst den Inhalt. Nach einiger

Zeit verschwindet der flssige Inhalt der Verdauungs-

vacuole, und der Rest der aufgenommenen Nahrung, der

nicht gelst worden, wird ausgestossen.

J. Branchorst : Ueber einige W u r z e 1 a n s c h w e 1 -

langen, besonders diejenigen von Alnus
und den Elae a gn ace e n. (Untersuch, aus dem

bot. Inst, zu Tbingen, Bd. II, 1886, S. 151.)

In Nr. 9 der Rundschau" hatten wir ber die Unter-

suchungen des Herrn Brunchorst betreffend die Wurzel-

knollen von Leguminosen berichtet. An den Wurzeln

mancher anderen Pflanzen kommen nun Anschwellungen
vor, welche mehr oder weniger Aehnlichkeit mit den

Leguminosenknllehen zeigen und es war von Interesse

zu wissen, ob dort hnliche Gebilde wie die organisirten

pilzhnlichen Eiweisskrper der Leguminosen, die Bac-

tero'iden, auftreten. Die Untersuchung lehrte, dass

dies nicht der Fall ist, und dass die betreffenden Knollen

entweder als Pilzgallen anzusehen sind, oder aber

gar keine organisirten Gebilde enthalten. Auch die be-

kannten Anschwellungen, welche an Cvcadeenwurzelu

auftreten, und in denen Herr Reinke eine parasitische

Alge (Nostoccacee) gefunden hat, werden nach Herrn

I: i- ii nch orst durch einen Hyphenpilz erzeugt.
Den Hauptgegenstand der vorliegenden Untersuchung

bildet der Pilz, welcher die knollenartigen Auswchse
an Eilen und verschiedenen Elaeagnaceen verursacht,
und den man bisher fr einen Schleimpilz (Myxomyceten)
-ehalten hat. Herr Brunchorst weist aber nach,

dass das angebliche Plasmodium" in den Zellen nichts
weiter ist

,
als ein Knuel eng verschlungener septirter

Ilyphen ,
welche in einem spteren Stadium an ihren

Luden blschenartige Verdickungen bilden, deren Inhalt

sich mehrfach theilt und in Sporen zerfllt. Die Bls-
chen sind mithin Sporangien. Sie platzen spter auf
und entlassen die Sporen in das Innere der Wirthzellen.
Was weiter aus den Sporen wird, ist noch vollstndig
dunkel; in den Zellen sind niemals weitere Entwicke-

lungsstadien von ihnen gefunden worden
,
und wie sie

nach aussen gelangen knnten, ist auch nicht einzusehen.

Herr Brunchorst hat diesem merkwrdigen Pilz,

der hinsichtlich seiner Sporenbildung ganz vereinzelt

dasteht, den Namen Frankia subtilis gegeben. F. M.

K. B. Hofniann: Zur Geschichte der Chemie. (Berg-
und Httenmnnische Zeitung, 1885. Nr. 28.)

Dass die Alten auf dem Gebiete der Chemie und der
ihr benachbarten Physik wenig geleistet haben, ist be-

kannt, obwohl Heller (Gesch. d. Phys., 1. Band, S. 1G5)
mit Recht daran erinnert, dass es doch schon zur spteren
Kaiserzeit alehymistische und metallurgische Schriften
in griechischer Sprache gegeben habe. Djbr (Geber)
wird gewhnlich als der Begrnder der wissenschaft-
lichen Chemie genannt; nach E. Wiedemann (Ann. d.

Phys. u. Chem., N. F. Band XIV, S. 3G3) ist die Kunst des
Destillirens aber auch von anderen Arabern in mehr
wissenschaftlicher Weise gepflegt worden. Jedenfalls ist

man nicht gewhnt, auch einen Rmer auf diesem Ge-
biete eine Rolle spielen zu sehen.

Freilich hat auch der, von dem hier die Rede ist,

durchaus keine Gelehrtenrolle spielen wollen. Hofmanu
hat das bekannte Haushaltungsbuch des Cato Cen-
sorinus, des erbitterten Gegners der Karthager, genau
durchforscht und in demselben, in welchem der alte

Staatsmann die Summe seiner Lebenserfahrungen nieder-

gelegt hat, einige Bemerkungen entdeckt, die in der

That ein grosses Interesse fr die Geschichte der Natur-
wissenschaften besitzen. Cato kennt das Oxydireu
metallener Flchen und wendet zum Schutze der Gelasse

gegen den Rost wesentlich dasselbe Mittel an, dessen

man sich noch heute bedient. Den Reinigungsprocess,
welchen Salz beim Umkrystallisiren erfhrt, kennt der

Kmer und macht davon Gebrauch, um sich weisses

Kochsalz zu verschaffen. Es wird nmlich eine Salz-

lsung oder Soole (muries") hergestellt, welche natrlich
den richtigen Concentrationsgrad aufweisen niuss; Aro-
meter gab es nicht (sie sind bekanntlich erst eine Er-

findung der spt-alexandrinischen Periode), und so wird
denn zur ungefhren Bestimmung des speeifischen Ge-

wichtes auf ein auderweites empirisches Mittel zurck-

gegriffen: ein in das Salzwasser gelegtes Ei muss auf

demselben schweben. Nachdem so die entsprechende
Sttigung der Soole erzielt ist, setzt Cato dieselbe in

flachen Schalen der Luft aus, lsst das Wasser verdunsten

und bekommt so durch Auslaugung die Salzblthc (flos

salis"), um welche es ihm zu thun ist. Recht bemerkens-
werth ist auch seine Angabe eines Kalkofens mit Rost,

der eine Zeit lang unaufhrlich in Brand bleiben kann.

Als die merkwrdigste unter den Wahrnehmungen Ilof-

mann's mssen wir aber mit ihm diejenige bezeichnen,
wonach Cato die gewhnlich eben dem Djbr zuge-
schriebene Erfindung des Wasserbades zuerst gemacht
oder doch wenigstens als der erste das Princip praktisch

ausgentzt hat, durch mittelbare resp. bertragene Er-

hitzung den Temperaturzustand eines Gelasses zu regu-
liren. In diesem Gefsse befinden sich die Ingredienzien
einer breiartigen Speise; dasselbe wird in einen mit

Wasser angefllten, kupfernen Topf versenkt, und dieses

Wasser wird ber freiem Feuer in stetigem Kochen er-

halten. Angesichts des absoluten Darniederliegens des

als Wrmelehre bezeichneten Zweiges der Physik im

ganzen Alterthume ist dieses richtige Verstndniss ge-
wisser thermischer Vorgnge, wie es Cato an den Tag
legt, auffllig genug. S. Gnther.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrich Vioweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich VioweR und Sohn in Braunschwcig. Fr die liedaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Haus Reusch: Ueber den Tysnes-Meteoriten
und drei andere in Skandinavien nie-

dergefallene Meteorsteine. (Neues Jahrbuch

fr Mineralogie, 1886; Beil.-Bd. IV, S. 473.)

Am 20. Mai 1884 zwischen 8 und 9 Uhr Abends
fiel in Midt-Vaage", einem Gehft auf dem stlichen

Theile der Tysnes-Insel, 51 km SSE von Bergen, ein

Meteorstein, der 18,95 kg wog; ausserdem wurden
in der Nahe des Fallortes einige kleine Bruchstcke
des Meteoriten aufgefunden, die sich wahrscheinlich

beim Auffallen von ihm losgelst haben, whrend ein

grsserer Splitter einem anderen Steine angehrt zu

haben scheint. Die Gesammtmasse des nach diesem

Falle gesammelten Materials wiegt 21,7 kg. Die Er-

scheinungen, welche das Niederfallen begleitet haben,

waren, soweit sie Herr Reusch von Augen- und

Ohrenzeugen hat ermitteln knnen, die gewhnlichen
Licht- und Schallerscheinungen; die Bahn, welche

das Meteor in der Luft beschrieben, Hess sich jedoch
nicht mit ausreichender Sicherheit feststellen.

Die Form des Meteoriten hnelt im grossen Ganzen
dem vierten Theile eines Cylinders. Die Flchen sind

mit mehr oder weniger tiefen, uhrglasfrmigen Ver-

tiefungen bedeckt; an der Seite, welche beim Fluge
voranging, au der Brustseite, sind die Vertiefungen

lauggestreckt und fingerfrmig, an der ebeneren und

glatteren Rckenseite sind sie weniger tief. Der
Stein ist mit einer schwach glnzenden Schmelzkruste

bekleidet, deren Dicke kaum an irgend einer Stelle

0,5 mm erreicht. Die Schmelzhaut ist rauh und von

einem unregelmssig feinmaschigen Netze von ganz
feinen Sprngen durchsetzt.

in Betreff seiner Strnctur ist hervorzuheben, dass

der nicht brckelige, sondern ziemlich feste und harte

Meteorit sich besonders auszeichnet durch seine schne

breccienartigeBeschaffenheit;in einer dunkelgrauen
Grundmasse liegen scharfkantige Fragmente von lich-

terer Farbe und der allerverschiedensten Grsse ein-

gestreut, einige verhltnissinssig sehr hell, andere

weniger. Man findet einen allraligen Uebergang von

deu grsseren Bruchstcken zu den kleinereu und klein-

sten bis nur 1 mm breiten
;

der Stein gehrt in die

Klasse der Ghondrite mit breccienartiger Structur.

Auf der Schnittflche, die sich nur unvollkommen

poliren lsst, treten die blanken Eisentheile stark

hervor, welche hauptschlich der Grundmasse ange-

hren, doch auch in den grsseren Bruchstcken sieht

man Eisenklmpchen und Krner, whrend die meisten

kleinen Bruchstcke eisenfrei sind.

Unter dem Mikroskop zeigt sich der Meteorit aus

Bronzit, Olivin und Eisen zusammmengesetzt. Das

Eisen fgt wie ein Kitt eine Menge durchsichtiger,

scharfkantiger oder abgerundeter, kleiner Stcke zu-

sammen, in denen die beiden Mineralien Olivin und

Eustatit in mehrfach verschiedener Weise vor-

kommen
;
ausserdem sieht man Eisen auch in grsse-

ren unregelmssigen Partien. Die beiden Mineralien

kommen entweder in einzelnen Individuen, mehr oder

weniger abgerundet, oder aus mehreren Individuen in

verschiedenfachster Weise zusammengesetzt vor, von
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braunem Glase durchsetzt oder eingeschlossen und mit

ganz unregelmssigen Contouren in einander greifend.

Durch eine Reihe von Abbildungen veranschaulicht

Herr Reusch die verschiedenen, hier beobachteten

Structurvcrhltnisse. Die makroskopisch bereits sicht-

baren, grsseren und helleren Bruchstcke des Meteo-

riten zeigen gleichfalls eine Trmmerstructur; sie be-

stehen aus einem Aggregat von Olivin und Enstatit, die

der Grsse nach ohne Regel wechseln, das Eisen tritt

nicht mehr als Kitt, sondern in Klumpen auf. Die

kleinen Bruchstcke scheinen nur Theile derselben

Substanz zu sein, wie die in den grossen auftretende.

Der Meteorstein wird von Rissen durchsetzt, die

beim Zerschlagen einen schwarzen, glnzenden und

gestreiften Beschlag zeig'en; wo derselbe in breiteren

Massen auftritt, sieht man, dass er aus Eisen besteht.

Wenn eine Spalte ein Eisenkorn durchschneidet, so

fliesst dieses mit dem Eisen der Spalte zusammen.

An den Dnnschliffen erkennt man ferner, dass lngs
der Spalten, welche das Innere durchsetzen, Verschie-

bungen stattgefunden haben.

Der hier nur kurz skizzirten Beschreibung des

Tysnes-Meteoriten, von dem eine chemische Analyse
noch nicht ausgefhrt zu sein scheint, fgt Herr Reusch
eine kurze Schilderung dreier schon frher genauer
untersuchter Meteoriten hinzu, die man in Skandina-

vien hat niederfallen sehen, nmlich des Hessle-Meteo-

riten vom 1. Januar 1869, des Stlldal-Meteoriten vom
28. Juni 1870 und des Ski-Meteoriten vom 27.December

1S4S. Verfasser geht dann auf einige allgemeine

Bemerkungen ber Meteorsteine ber, die uns hier

nher beschftigen sollen.

Die ausgeprgte Structur des Tysnes-Meteoriten,
der ein Bruchstckgestein ist, fordert zu Betrachtungen
ber die Entstehung der Meteoriten auf. Die Sub-

stanz der Bruchstcke ist eine porphyrische, und sie

sind tellurischen porphyrischen Gesteinen so hnlich,

dass man eine bereinstimmende Bildungsweise an-

nehmen kann. Mehr noch als die in der Natur vor-

kommenden porphyrischen Gesteine, die meist sich

durch ihren Suregehalt auszeichnen
,
kommen aber

den Meteoriten mehrere Schlacken nahe; besonders

istHerrn Reusch eine aus einem Kupferwerk bekannt,
welche sehr basisch ist. Die Uebergnge, welche die

Bruchstcke zeigen, weisen gleichfalls auf ein Er-

starren aus schmelzender Masse hin
,
und es ist be-

kanntlich auch wiederholt gelungen, durch Schmelz-

versuche mehrere meteoritische Substanzen knstlich

darzustellen.

Die Structur der Meteoriten, ganz besonders die

des Tysnes-Meteoriten, ist, wie erwhnt, eine bruch-

stckartige ;
und er besteht aus Bruchstcken, welche im

Wesentlichen aus dem gleichen Material zusammen-

gesetzt, in mannigfacher Weise zertrmmert und zu-

sammengefgt worden sind; und wie dieser Meteor-

stein zeigen auch viele andere eine bruchstckartige
Structur. Aus einer Discussion der bezglichen Beob-

achtungen ergiebt sich: 1) Die steinartige Substanz
des Meteoriten ist ursprnglich durch Abkhlung von

geschmolzenen Massen entstandeil. 2) Die Chondrite

sind Bruchstckgesteine. 3) Bisweilen gewahrt man

Zeugen' einer wiederholten Desaggregation. 4) Einige
Meteoriten zeigen, dass sie einer starken Erhitzung
nach ihrer ursprnglichen Bildung auegesetzt waren.

Weiter den Ursprung der Meteoriten verfolgend,

geht Herr Reusch auf die kosmische Stellung
dieser Krper ein. Er schliesst sich derSchiaparelli'-
schen Lehre von der Identitt der Sternschnuppen
mit den Kometen an und leitet hieraus, da zwischen

Sternschnuppen und zerplatzenden, Meteorsteine ge-

bendenKugeln alle Uebergnge beobachtet sind, auch

fr die Meteoriten einen gleichen Zusammenhang ab.

Fr die Meteoriten, die nur selten zur Erde fallen,

ist es aber nicht mglich, wie fr die Sternschnuppen,

Beobachtungen ber ihren Strahlungspuukt und somit

Berechnungen ihrerBahnen auszufhren; HerrReusch
hat daher versucht, auf anderem Wege zu diesem

Ziele zu gelangen. Er hat alle Meteorflle ,
deren

Fallzeit bekannt ist, in einer Liste zusammengestellt,
und aus diesen Fallzeiten gefunden, dass die Me-
teorsteine sich wahrscheinlich, wenigstens

theilweise, ebenso wie die Sternschnuppen auf ge-
wisse Systeme zurckfhren lassen, und

dass fr einige sogar wahrscheinliche Umlaufs-
zeiten sich nachweisen lassen, die auf eine Ueberein-

stimmung mit einer Kometengruppe hindeuten.

Denken wir uns die Bahn, welche, die Erde um
die Sonne beschreibt, in so viel Abschnitte zerlegt, dass

jeder einem bestimmten Tage entspricht, so findet

man aus der Tabelle, dass fr manche Daten, z. B.

vom 5. bis 14. Januar, weder in diesem noch im ver-

gangenen Jahrhundert ein Meteorstein fall gemeldet ist.

Hingegen findet man z. B. fr den 13. resp. 14. De-

cernber Meteorsteinflle in den Jahrenl 795, 1798, 1803,

1807 und 1813, whrend sowohl spter als frher

eine lngere Reihe von Jahren hindurch kein Meteo-

ritenfall beobachtet ist. Eine andere hnliche Reihe

bilden die Flle: 23. Mai 1865, 22. Mai 1868,

22. Mai 1869, 21. Mai 1871, 20. Mai 1874. In den

beiden angefhrten Beispielen liegt es nahe, anzu-

nehmen, dass die Erde an den betreffenden Punkten

ihrer Bahn eine lange, sich ber mehrere Jahre er-

streckende Gruppe von Meteoriten getroffen habe.

Von besonderem Interesse sind die Falltage ,
die

so eintrafen, dass man aus ihnen auf eine wahrschein-

liche Umlaufszeit schliessen kann. So finden wir in

der Tabelle die Falltage: 19. Februar 1785, 18. Fe-

bruar 1815 und 16. Februar 1876; man kann hieraus

ableiten, dass die Erde am 19. Februar 1785 einen

Schwrm getroffen, der nach dreissig Jahren wieder-

kehrte und dann nach zwei ferneren Umlufen (nach

(51 Jahren) wieder 1876 beobachtet wurde. Aehn-

liche Beispiele fhrt Herr Reusch in grsserer
Anzahl an, aus denen sich wahrscheinliche Umlaufs-

zeiten ableiten lassen
, die meist 6 bis 8 Jahre, oder

Multiplen derselben betragen. So berechtigt nun auch

noch Bedenken gegen diese Schlussfolgerungen er-

scheinen mgen, so ist die sehr deutliche Gruppen-
bildung der Meteorsteinflle doch sehr beachtens-

werth, und darf als Sttze fr die Theorie der Zu-
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den Sternschnuppen und den Kometen, von

denen die periodischen meist gleichfalls Umlaufszeiten

von 5 bis S Jahren besitzen, angefhrt werden.

Noch andere Momente lassen sich zu Gunsten dieser

Auflassung anfhren. Wenn die Bahnen der Meteor-

steine denen der Kometen hnlich sind, dann mssen
sie bei jedem Umlaufe bald der Sonne sehr nahe

kommen und stark erhitzt werden, bald im fernen

Aphel sich stark abkhlen. Diese sehr bedeutenden

Temperaturdifferenzen, denen die Meteorsteine auf

ihren stark exeentrischeu Bahnen ausgesetzt werden,

finden ihren Ausdruck in der Trmmerstructur der-

selben, in den Zeichen wiederholter unvollstndiger

Schmelzung und starker Abkhlung, welche die

Meteoriten zeigen. DerTysnesnieteorit ist gerade des-

halb theoretisch so interessant, weil er nicht nur die

Trmmerstructur in so eclatanter Weise zeigt, son-

dern weil er Zeugeu einer wiederholten Bruchstck

bildung besitzt, wie sie dem Umstnde entspricht,

dass er aufseinem Umlaufe um die Sonne
wiederholt in deren Nhe gekommen ist.

Herr Reu seh empfiehlt seinen Versuch zur Er-

klrung der Structur der Meteoriten weiterer Prfung,
und hebt besonders hervor, dass man keine vulkanischen

oder andere Processe auf ehemaligen, grossen Himmels-

krpern herbeizuziehen brauche, sondern nur den

Umlauf in excentrischer Bahn um die Sonne. Auch
das Vorkommen grosser Krystallindividuen in den

Meteorsteinen spricht nicht fr eine frhere Augeh-
rigkeit zu einem grosen Himmelskrper; vielmehr

knne man sich leichter vorstellen ,
dass auf einem

winzigen Himmelskrperchen von oft nicht 1 Meter

Durchmesser die Schwerkraft so gering ist, dass sie

der Anordnung der Molekeln zu Krystallen keinen

Widerstand entgegensetzt und auch sonstige Verschie-

bungen in Folge der Temperaturvernderungen nicht

hindert.

Albert v. Ettinjrshausen und Walther Nerast:

Ueber das Auftreten elektro moto-
rischer Krfte in Metallplatten, welche
von einem Wrmestrome durchflssen
werden und sich im magnetischen
Felde befinden. (Wiener akademischer Anzeiger,

1886, S. 114.)

In der Sitzung der Wiener Akademie vom
i2(). Mai wurde eine vorlufige Mittheilung der Herren

v. Ettingshausen und N ernst vorgelegt, in wel-

cher sie eine neue Quelle elektromotorischer Krfte
in Metallplatten nachweisen, welche der Einwirkung
einer Wrmebewegung unter dem Einflsse starker

magnetischer Krfte ausgesetzt werden.

Eine rechteckige Wismuthplatte von 5 cm Lnge,
4 cm Breite und 2 mm Dicke, die an den lngeren
Seiten mit zwei einander gegenber liegenden Elek-

troden versehen war, wurde in das Feld eines Elek-

tromagneten gebracht, so dass die Kraftlinien die

Ebene der Platte senkrecht trafen; dieselbe wurde
an den krzeren Seiten durch federnde Kupferbleche

getragen, gegeu deren metallische Berhrung die

Platte durch zwischcngelegte Glimmerbltter ge-

schtzt war.

Wurde das eine oder das andere Kupferblech er-

hitzt, so dass ein Wrmestrom die Platte der Lnge
nach durchfloss, so beobachtete man an einem Gal-

vanometer, dessen Multiplicatorwindungen mit den

l'lattenelektrodeu verbunden waren, welche an symme-
trischen Punkten der Lngsseiten gelegen, nahezu an

gleichwarmen Punkten sich befanden, einen con-
stanten galvanischen Strom, sobald das mag-
netische Feld des Elektromagnets hergestellt wurde.

Die Richtung dieses Stromes wechselte mit der Art

der Magnetisirung und mit der Richtung des Wrme-
stromes in der Platte. Wurde dem Wismuth von

beiden Seiten Wrme zugeleitet, so verschwand die

Wirkung des Magnets.
Die elektromotorische Kraft

,
welche den Strom

hervorrief, war proportional der Strke des Magnet-
feldes und dem Abstnde der Elektroden, wahrschein-

lich auch dem Wrmegeflle lngs der Platte; von

der Plattendicke schien sie unabhngig zu sein.

Die Vermuthung lag nahe, dass es sich hier um
thermoelektrische. Krfte handle, indem die Tempe-
ratur der beiden Elektroden (an die Wismuthplatte

gelthete Kupferdrhte) unter dem Einflsse des

Magnetismus gendert wrde. Directe Versuche mit

Thermoelementen Hessen jedoch keine Temperatur-

nderung in Folge der magnetischen Wirkung er-

kennen
;
auch war die elektromotorische Kraft unab-

hngig von der Natur der Elektrodendrhte.

Lagen die Elektroden in der Richtung des Wrme-
stromes, waren sie also verschieden warm und com-

pensirte man die in Folge dessen vorhandene thermo-

elektrische Kraft, so trat, wenn der Elektromagnet
in dem einen oder anderen Sinne in Thtigkeit ge-
setzt wurde, jedesmal eine gleich gerichtete elek-

tromotorische Kraft, meist aber von verschiedener

Strke, auf.

Die Richtung der erst beschriebenen transver-

salen", d. h. zum Wrmestrom senkrecht gerichteten,

thermomagnetischen" Strme hat sich bei Wismuth-

platten verschiedenster Provenienz als die gleiche er-

geben; der Strom floss nmlich in solcher Richtung
durch die Platte, dass man von der Eintrittsstelle des

Wrmestromes in die letztere zur Eintrittsstelle des

erzeugten Stromes durch eine Bewegung entgegen-
gesetzt dem Sinne der das magnetische Feld erregen-
den Strme gelangt. Die Grsse der elektromotori-

schen Kraft betrug bei Anwendung eines magnetischen
Feldes von 5000 cgs in einer nahezu quadratischen
Platte vou 5 cm Seitenlnge und 1,9 mm Dicke,

wenn einerseits das Kupferblech durch eine Flamme

erhitzt, auf der anderen Seite mit Eiswasser abge-
khlt wurde, Vsoo Volt.

Die Richtung der longitudinalen" elektromo-

torischen Kraft, welche, wie erwhnt, sich mit dem
Sinne der Magnetisirung nicht vernderte, war in der

Regel eine solche, dass der galvanische Strom in der

Tlatte von der heisseren zur klteren Elektrode floss.



340 Naturwissenschaftliche Rund schau. No. 38.

Der longitiulinale Effect war bei den angewendeten

magnetischen Krften schwcher als der transversale,

doch nahm er rascher als letzterer mit der wachsen-

den Strke des magnetischen Feldes (nahezu dem

Quadrate proportional) zu.

Auch in Platten anderer Metalle wurden derartige

Wirkungen aufgesucht, und bisher in deutlicher

Weise bei Antimon, Nickel, Kobalt, Eisen und Stahl

gefunden. Keinen oder sehr unsicheren Effect gaben

Kupfer, Zink, Aluminium, Palladium. Die Richtung

des transversalen Stromes war bei Sb, Ni und Co

dieselbe wie bei Bi, bei Eisen und Stahl jedoch war

sie die entgegengesetzte; bei allen war die Wirkung
bedeutend schwcher. Ueber den longitudinalen

Effect liegen keine Beobachtungen vor. Gleich grosse

Platten von Sb, Ni und Co wurden mit einer Bi-Platte,

von dieser durch Glimmer isolirt, gleichzeitig unter-

sucht und die Wirkungen verglichen. Die thermo-

magnetischen Effecte, auf Bi = 100 bezogen, waren

fr Sb = 5,5 ;
fr Ni = 4,8 ;

fr Co = 0,5.

Bekanntlich hat Herr Hall vor einigen Jahren

eine Entwickelung transversaler elektrischer Strme
in Metallplatten (Hall'sches Phnomen) entdeckt,

wenn die Platten unter dem Einfluss des Magnetismus
von elektrischen Strmen der Lnge nach durch-

flssen werden, also in hnlicher Weise wie hier, wo

ein Wrmestrom die Platte longitudinal durchfliesst.

Ob beide Erscheinungen in Zusammenhang mit ein-

ander stehen, muss noch dahin gestellt bleiben. Jeden-

falls scheint das von den Herren v. Ettingshausen
und Nernst entdeckte Phnomen mit der Molecular-

struetur der Metalle in inniger Beziehung zu stehen.

H. Landnlt: Ueber die Zeitdauer der
Reaction zwischen Jodsure und
schwefliger Sure. (Berichte der deutsch, che-

mischen Gesellsch. 1886, Bd. XIX, S. 1317.)

Wird zu einer concentrirten Lsung von schwef-

liger Sure eine ebenfalls concentrirte Jodsurelsung
im Ueberschusse hinzugefgt , so tritt sofort eine

Abscheidung von Jod ein. Wendet man jedoch ver-

dnnte Lsungen beider Krper an, so tritt die be-

merkenswerthe Erscheinung auf, dass das Reactions-

gemisch anfangs vollkommen klar bleibt und erst

nach Verlauf einer lngeren oder krzeren Zeit

pltzlich Jod abscheidet. Der Eintritt dieses Punk-

tes, welcher besonders deutlich sich dadurch zu er-

kennen giebt, dass zugesetzte Strkelsung durch

das sich abscheidende Jod intensiv blau gefrbt wird,

hngt von dem gegenseitigen Gewichtsverhltnisse

der Substanzen, von deren Concentration und der

Temperatur der Lsungen ab. Da er unter gleichen

Bedingungen stets sich mit grosser Genauigkeit nach

der gleichen Zeitdauer zu erkennen giebt, so lsst

sich das interessante Experiment anstellen, dass man
bei einer mit Strke versetzten, klaren Mischung von

Jodsure und schwefliger Sure bis auf die Secunde ge-

nau den Zeitpunkt angeben kann, wann dieselbe sich

pltzlich blau frbt.

Welche chemischen Vorgnge finden nun bei

diesem Processe statt und wann tritt jene Bluung
der Strkelsung ein? Zunchst wirkt die schwef-

lige Sure auf die Jodsure nach folgender Glei-

chung:
I. 3 SO, + HJ0 3

= 3S03 + HJ.

Sodann tritt der hierbei entstandene Jodwasser-

stoff mit der Jodsure nach folgender Gleichung in

Reaction :

II. 5HJ -f HJ03
= 3H,0 + 6J.

Htte man nun gerade in dem Verhltnisse
,
wie

es diese Formeln verlangen ,
die beiden Krper auf

einander wirken lassen, so wrde sofort eine Jod-

abscheidnng eingetreten sein , die jedoch bei Anwen-

dung eines Ueberschusses von Schwefligsure unter-

bleibt, da diese auf das Jod nach folgender Gleichung
einwirkt:

III. 2J + SO,, 4- H,,0 = S03 + 2 HJ.

Diese drei Reactionen werden sich nun so lange

wiederholen, bis durch I. und III. die schweflige Sure

vollstndig oxydirt ist, so dass nun das nach II. ent-

standene Jod durch die schweflige Sure nicht mehr

in Jodwasserstoff bergefhrt wird. In diesem Mo-

mente wird die Bluung eintreten.

Herr Landolt hat nun fr die verschiedensten

Concentrationen und Mengenverhltnisse beider Com-

ponenten die Reactionsdauer bestimmt und aus den

Resultaten die folgende allgemeine Formel fr letz-

tere bestimmt:

524,35
t

C 0,904 C, 1,642
Secunde,

worin C die Concentration der schwefligen Sure,

Cj die der Jodsure bedeutet. L. G.

J. G. Bonney: Ueber Gesteinsmetamor-

phismus. (The anniversary adress of the President.

Qnarterly Journal of the geological society. Vol. XLI,

1886, p. 38.)

Der Verfasser macht in dieser Adresse auf Grund

ausgedehnter Beobachtungen Errterungen ber Ge-

steinsmetamorphismus. Seine Erfahrungen haben ihn

zu hnlichen Resultaten gefhrt, wie sie in den Wer-

ken von Heim: Untersuchungen ber den Mecha-

nismus der Gebirgsbildung", Basel 1878, und zuletzt

von J. Lehmann: Untersuchungen ber die Ent-

stehung der altkrystallinischen Schiefergesteine",

Bonn 1884, niedergelegt sind.

Es werden folgende Arten der Gesteinsmetamor-

phose unterschieden!: 1) Metastasis, Umnderungen
mehr paramorphischen Charakters, wie die Ent-

glasung eines Glases. 2) Metakrasis (Recombination),

Umnderungen wie die eines Schlammes in eine

Quarzmasse mit Glimmer und anderen Silicaten.

3) Methylosis, Umnderungen mehr pseudomorphi-

scher Natur, also Substanznderungen. Der Ausdruck

Contactmetamorphismus wird auf die Umnderungen
sedimentrer Gesteine in Folge von Intrusion erup-

tiver beschrnkt, whrend der Name Regionalmeta-
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morpliismus fr die Umnderungen gebraucht wird,

die sicli vollziehen, wo grosse Massen geschichteter

Gesteine, tief unter anderes begraben, vielleicht seit-

lichem Erddrucke ausgesetzt, der Einwirkung einer

massig aher gleichmssig erhhten Temperatur bei

Gegenwart von Wasser ausgesetzt gewesen sind. Wo
in Folge grosser Erdbewegungen Vernderungen von

(lest einen durch Druck sich vollziehen, wird von Pres-

sionsmet amorphismus geredet.

In Bezug auf Schieferung werden zwei Arten

unterschieden. Gesteine von sehr verschiedenem

mineralischen Charakter, z. B. Quarzite und Glimmer-

schiefer, alterniren in vielen Fllen der Art mit

einander, dass sie den Eindruck geschichteter Gesteine

machen. In Gneisseu entsteht durch lagenfrmige

Anordnung der Bestandtheile eine Bnderstructur.

Diese Art der Schiel'erung wird Schichtungsschiefe-

ruug (stratification-foliation) genannt. Die zweite

Art , die Spaltungsschieferung (cleavage-foliation) ist

stets Folge eines Druckes. Bei klastischen Gestei-

nen sieht man gelegentlich mit diesen mechanischen

Druckwirkungen auch chemische Umnderungen Hand

in Hand gehen, die sich in Bildung glimmeriger und

chloritischer Mineralien ussern. Diese seeundre

Schieferung kann mit einer bereits vorhandenen coni-

binirt sein
,

in dieselbe Ebene fallen oder sie durch-

schneiden. Die der falschen Schieferung der sedi-

mentren Gesteine analoge Erscheinung bei den

eruptiven Gesteinen nennt der Verfasser Pseudo-

stromatismus.

Nach eingehenden Beschreibungen von Gebieten

krystallinischer Schiefer in den Alpen, in Canada,
Com wall, Sd Devon, Wales, Schottland und Anga-
ben ber die mikroskopische Structur archischer

Gesteine, besonders solcher aus Canada, wendet sich

der Verfasser dem Pressionsinetamorphismus zu. Die

sehr kleinen Glimmerschppchen in vielen Thonschie-

fern und Phylliten sind nach ihm Folgen von durch

Druck hervorgerufenen chemischen Umsetzungen.
Sie sind an den Stellen der strksten Faltung am
reichlichsten entwickelt. Granitischer Gueiss geht
durch Pressionsmetamorphismus in feinkrnigen ber.

Die Feldspathe werden dabei zerbrochen
,

die Frag-
mente zum Theil von einander entfernt, die grsse-
ren Krner von Detritus umgeben. Ebenso wird

Quarz zerepuetscht. In Striemen und Taschen bildet

sich neuer von chalcedonartigem Aussehen. Der

Biotit besitzt eine zerfetzte Gestaltung und scheint

zuweilen wieder krystallisirt zu sein. Eine wellige,

lenticulre Spaltbarkeit erscheint in der Richtung
senkrecht zum Druck. Schliesslich entsteht ein fein-

krniges Gestein, das durch Uebergnge mit dem
normalen Gneiss verknpft ist (Fnrkapass etc.). Als

Folge des Druckes wird eine erhhte Temperatur die

Umwandlungen untersttzt haben.

Im Anschluss an Betrachtungen ber Contactmeta-

morphismus macht der Verfasser auf das Fehlen des

endogenen Feldspaths bei Contactgesteinen aufmerk-

sam , der bei den regionalmetamorphischen reichlich

entwickelt ist, bei welch' letzteren berdies die be-

deutendere Grsse und die bestimmte Form der Ge-

steinscoustituenten hervortritt.

Selectiven Metamorphismus nennt Bonney die

Thatsache, dass Gesteine verschiedener mineralogi-

scher Constitution verschieden starke Umnderungen
erleiden.

In den Alpen sind nach ihm die krystallinen

Schiefer die ltesten, bekannten Gesteine. Die alpi-

nen Gneisse und Glimmerschiefer sind in einem

durchaus krystallinen Zustande gewesen, ehe sie in

Folge von Erdbewegungen grossem Drucke unter-

worfen wurden. Die grsseren Glimmerfetzen, die

Granaten , Andalusite
, Cyanite etc.

,
vielleicht auch

Aktinolith, existirteu in ihnen bereits vor seinem

Eintritte. Die Gesteine erhielten ihre Spaltungs-

schieferung vielleicht erst in einem posteoenen Zeit-

alter. Ihre Massen sind vorpalozoisch. Sich be-

stimmte Vorstellungen ber ihre Genesis zu machen,

erscheint dem Verfasser zur Zeit noch nicht mglich.
Ein Vergleich der krystalliuischen Schiefergesteine

verschiedener Gegenden, bei dem sich grosse Aehn-

lichkeiten herausstellen, beschliesst die Abhandlung.
R.

G. Born: Biologische Untersuchungen.
II. Weitere Beitrge zur Bastardi-

rung zwischen den einheimischen
Anuren. (Archiv fr mikroskopische Anatomie 1886,

Bd. XXVII, S. 192.)

Die Bastardbefruchtuug ist eine Erscheinung,

welche unser Interesse in hohem Grade in Anspruch
nehmen muss, weil sich von einem genaueren Stu-

dium derselben Resultate allgemeiner Natur erwar-

ten lassen, die manche wichtige Aufklrung ber die

Vorgnge der Zeugung und der Vererbung ergeben

werden, und bisher bereits ergeben haben. Herr Born,
seit mehreren Jahren mit Versuchen ber die Bastardi-

ruug zwischen den einheimischen Batrachiern be-

schftigt, hat die neueren Ergebnisse derselben nun

in Extenso verffentlicht, von denen die wichtigsten

folgende sind:

I. Die Kreuzung zwischen den verschiedenen

Arten einheimischer Anuren ist in vielen Fllen

mglich. Auch die reeiproke Befruchtung zwischen

Mnnchen und Weibchen zweier Arten gelingt nicht

selten
;

in einer grsseren Reihe von Kreuzungen ist

die Befruchtungsfhigkeit aber eine einseitige.

Hinsichtlich derEntwickelungsfhigkeit bastardir-

ter Eier lassen sich verschiedene Grade unterscheiden :

1) Zahlreiche Samenfden dringen in das Ei, wandeln

sich daselbst mehr oder weniger vollstndig in Sperma-

kerne um und conjugiren sich wohl auch mit weib-

liehen Kernen, ohne dass es zur Furchung kommt.

Bei dieser Art von Bastardbefruchtung verhindert

die Polyspermie das Auftreten der Furchung und die

sich anschliessende Weiterentwickelung. 2) Die

bastardirten Eier zeigen das Auftreten von Furchen.

Diese Entwickelungsstufe umfasst alle Furchungs-

erscheinungen und endigt bei den ersten Erscheinun-

gen, die zur Gastrulation fhren. 3) Die befruchteten
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Eier erreichen nahezu oder ganz den Schluss des

Kusconisclieu Afters. 4) Die vierte Stufe umfasst

alle folgenden Entwickelungsstadien bis zum Aus-

schlpfen der Larve.

IL Bei der Bastardirung der Eier von Rana arvalis

mit dem Samen von Rana fusca und der Eier von

Bnfo cinereus mit dem Samen von Bufo variabilis

gelaug es, die Thiere bis nach der Metamorphose zu

erziehen. An den Mischlingen war es mglich, die

Charaktere der vterlichen Art zu erkennen.

III. Die Bastardbefruchtung gelingt bei den Am-

phibien am besten in der Hochbrunst beider Ge-

schlechter.

IV. Bei der Befruchtung der Eier von Rana arvalis

mit dem Samen von Rana fusca ist der Erfolg der

Bastardirung von der Concentration des Samens ab-

hngig. Unverdnnter Samenblaseninhalt von Rana

fusca, auf die Eier von Rana arvalis entleert, zerstrt

dieselben
,
ohne dass es berhaupt zur Furchung

kommt. Ist der Same weniger concentrirt, so kommt
es zu einer unregelmssigen sog. Barockfurchung;
wendet mau noch schwchere Samenflssigkeit an, so

kommt es zu regelmssigem Furchungsablauf.
Diese Thatsachen lassen sich durch die Annahme

erklren, dass der Widerstand des Eies
,
durch wel-

chen nach dem Eindringen des ersten Samenkrper-
chens das weitere Eindringen von Samenkrperchen
verhindert wird, in dem bastardirten Eie geschwcht
ist. Es wrden demnach die abnormen Entwickelungs-

vorgnge, welche nach Befruchtung mit concentrirten

Samenflssigkeiten eintreten, durch Polyspermie her-

vorgerufen sein.

V. Die Ursache, warum zwischen einigen Arten

vonBatrachiern die Bastardbefruchtung nicht mglich
ist, liegt wahrscheinlich in dem Umstnde, dass die

Spermatozoen nicht die einer anderen Form von Sper-
matozoen angepassten Hllen der fremden Eiart zu

durchdringen vermgen. Die Anpassung der Eihllen

an die bestimmte Gestalt der eigenen Spermatozoen
ist ein Mittel, um das Zustandekommen hufiger

Bastardiriiugen zu vermeiden. Karl Heider.

Frithiof Holmgren: Beitrag zur Young-Helm-
holtz'schen Theorie der Farbenempfin-
dung. (Verhandlungen der physiolog. Gesellschaft zu

Berlin, 1886, Nr. 18.)

Nach der Young-Helmholtz'schen Theorie der

Farbenempfindung enthlt die Netzhaut fr die drei

Grundfarben Roth, Grn und Violett besondere Ner-

veneleraente, whrend alle anderen Farben als Misch-

farben durch die gleichzeitige Reizung mehrerer Ner-

venelemente empfunden werden. Eine experimentelle

Prfung dieser Theorie unternahm Herr Holmgren,
von folgender Betrachtung ausgehend: Es ist aus-

fhrbar, Lichtpunkte von solcher Kleinheit herzu-

stellen
,

dass ihre Bilder auf der Netzhaut nur ein

Nervenelement, einen Zapfen, treffen. Wenn man
nun diese Lichtpunkte in den verschiedenen Spectral-

farben untersucht, dann inuss diejenige Farbe, welche

als minimaler Punkt immer und berall, wo sie ber-

haupt farbig erscheint, in demselben Farbentone

gesehen wird, eine einfache oder Grundfarbe sein;

dagegen muss jede Sptectralfarbe ,
welche unter den-

selben Umstnden mehr als eine Farbenempfindung
hervorrufen kann, eine zusammengesetzte oder Misch-

farbe sein.

Das Ergebniss der nach diesem Plane ausgefhrten,
sehr mhevollen Untersuchungen war

,
dass Roth,

Grn und Violett (etwa Indigoviolett) sich als Grund-

farben bewhrten; der mit einer dieser Farben er-

leuchtete Punkt erschien immer, an jeder Stelle der

fovea centralis in unverndertem Farbenton. Wurde

jedoch das Pnktchen im Gelb des Spectrums einge-

stellt, so sah man dasselbe an verschiedenen Orten

im Gesichtsfelde bald roth
,
bald grn ,

oder farblos,

niemals jedoch deutlich gelb. Verschiedene Augen
verhielten sich dabei verschieden , indem einige bei

gleicher Einstellung das Pnktchen nur roth, andere

nur grn sahen, und erst bei einer Verschiebung des

Pnktchens im Spectrum wurde auch die zweite Farbe

gesehen. Durch diese Untersuchungsmethode wurde

also das Gelb in seine zwei Elemente aufgelst.

In ganz derselben Weise Hess sich auch das Blau
in Grn und Violett zerlegen.

Herr Holmgren schliesst aus diesen Versuchen,

dass es in der That in Uebereinstimmuug mit der

Young'schen Hypothese dreierlei speeifische Elemente

in dem Sehnervenapparate giebt, welche den drei

elementaren Grundempfindungen Roth, Grn und

Violett entsprechen, und dass die Endappiarate dieser

Elemente auf der Retina bei der hier angefhrten
Versuchsweise einzeln gereizt werden.

Zur weiteren Prfung dieses Schlusses wurden

noch folgende Versuche gemacht: Es wurde bestimmt,

wie viele Zapfen im einzelnen Falle vom Lichte ge-

troffen werden mssen, um diese oder jene Farben-

empfindung zu veranlassen ,
und dabei folgendes

Resultat erzielt. Gelb kann als Roth oder Grn ge-

sehen werden, auch wenn das Retinabild betrchtlich

viel kleiner ist als der Querschnitt eines Zapfens; um
aber deutlich Gelb zu sehen, muss man ein Netz-

hautbild von solcher Grsse haben, dass es wenigstens

zwei oder drei Zapfenquerschnitte deckt. Ganz

analog verhlt es sich mit dem Blau.

R. Goebel: Ueber die Fruchtsprosse der

Equiseten. (Berichte d. deutsch, botanischen Ge .

IV. Jahrg. 1886, Heft 6, S. 184.)

Bei den Schachtelhalmen sind bei den einen Arten

die fruchtbaren Triebe, welche Stnde von Sporenkap-

seln (Sporangienstnde) anlegen, gleich den sterilen

Trieben (Equiseta homophyadica), whrend bei den

anderen Arten die fruchtbaren Triebe von den Laub-

trieben verschieden sind (E. heterophyadica). Unter

den letzteren sind bei Equisetum arvense die Frucht-

triebe astlos und bleich und haben ihre Blattwirtel

weit lngere Scheiden als die der sterilen Triebe;

nach der Reife und dem Ausfallen der Sporen welken

diese Fruchtsprossen ab. Im Zusammenhange damit

fehlen ihrem Stengel die Spaltffnungen und sind
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auch weit geringer entwickelt, die unter der Epi-
dermis gelegenen Strnge stark verdickter, faserartig

verlngerter Zellen, die an den sterilen Sprossen zur

Steifung der Stengel ausgebildet sind und die man
daher nach Schwendend- das mechanische System
dieser Stengel nennt.

Auch bei Equisetum pratense und Eq. telmateja
sind die Frnchtaprossen zuerst astlos und rthlich-

bleich. Aber spter bildet deren Fruchtspross Ast-

quirle. Sein Internodium lsst zwei dift'erente Theile

erkennen. Der obere Theil ist zur Zeit der Sporen-

bildung bereits in den Dauerzustand bergegangen
und verndert sich daher spter nicht mehr, als dass

er ein wenig ergrnt; es treten keine Spaltffnungen
auf und fehlt das charakteristische Assimilationsparen-

chyin, wohl aber werden Spaltffnungen und Assimi-

litionsparenchym im unteren nach der Sporenaus-

streuung aus der Scheide hervortretenden Theile des

Internodiums gebildet, wie in dem Internodium der ste-

rilen Stengel; nur treten die erhabenen Riefenkanten

nicht so stark gegen die vertieften Rillen hervor, wie

an letzteren.

Diese Beobachtung fhrte Herrn Goebel zu der

Anschauung, dass die Fruchtsprossen der heterophya-
dischen Equiseten umgebildete Laubsprossen
seien. Die zum Fruchtspross werdende Sprossanlage
erfhrt eine Hemmung in ihrer Entwickelung, die

sich in der rudimentren anatomischen Differenzirung
und der fehlenden Ausbildung ausspricht.

In Folge dieser Anschauung versuchte es Herr

Goebel knstlich die Fruchtsprosse von Equisetum
arvense zu einer hnlichen Entwickelung zu veran-

lassen, wie sie an den Fruchtsprossen von Eq. pratense
und Eq. telmateja normal eintritt. Fruchtsprosse von

Eq. arvense mit entwickelten Sporangienstnden,
theils abgeschnitten, theils mit dem Rhizom wurden
entweder in Wasser gestellt oder auf Wasser schwim-
men gelassen. Viele solche entwickelten nun durch

die Feuchtigkeit gefrdert Seitensprosse, aus den bis

sechs untersten Internodien, die von Anfang an grn
waren und die Structur der sterilen Zweige zeigten.
Der oberste Theil der Fruchtsprosse dagegen starb

regelmssig ab, offenbar durch die Sporangienbildung

erschpft. Ausserdem fand ein Ergrnen der Inter-

nodien der so behandelten Fruchtsprosse statt.

Hieraus geht hervor, dass in der That der so ver-

schieden erscheinende Frachtspross nur ein umge-
wandelter vegetativer Spross ist, in dessen Gewebe
normal keine Chlorophyllbildung eintritt und der

astlos bleibt. Eine vegetative Entwickelung, wie sie

bei Eq. pratense und telmateja normal eintritt, kann
knstlich durch grosse Befeuchtung hervorgerufen
werden. In der freien Natur pflegt sie nicht einzu-

treten, weil sich nahe dem Fruchtspross aus dem
Rhizom von Eq. arvense ein krftiger vegetativer
Trieb zu entwickeln pflegt, der dem Fruchtspross
vollends den Zufluss des zur Neubildung nthigen
assimilirten Saftes entzieht. Dennoch werden hier-

durch einige im Freien zuweilen aufgefundene For-
men des Eq. arvense, bei dem der Fruchtspross nor-

mal im unteren Theile Aeste entwickelt, dem Ver-

stndniss erschlossen, so die von Milde irriguum,
von El. Fries als riparium bezeichnete Form. Diese

interessanten Beobachtungen und Versuche liefern

einen sicheren Beweis der phytogenetischen und onto-

genetischen Entwickelung der Art in einer scharf

gegliederten Gattung, da in der That der Frucht-

spross als Hemmungsbildung des vegetativen Sprosses

nachgewiesen wurde
, dessen Differenzirung bei den

verschiedenen Arten verschieden weit fortgeschritten

ist, und der bei dem differenzirten Eq. arvense durch

Modification der natrlichen Bedingungen wieder

zur weiteren (normal unterdrckten) vegetativen

Ausbildung veranlasst werden kann.

P. Magnus.

Kleinere Mittheilungen.
N. E. Green : Die nrdliche Hemisphre des

Planeten Mars. (Montlily Notices of tlie Royal
Astronomical Society. Vol. XLVI, 1886, p. 443.)

Die Gelegenheit zur Beobachtung der nrdlichen

Hemisphre des Mars, welche seine jngste Opposition
dargeboten, hat auch Herr Green benutzt und die ge-
wonnenen Resultate in einer ausfhrlichen mit einer

neuen Marskarte begleiteten Abhandlung der Londoner
astronomischen Gesellschaft berreicht. Einem kurzen
Ueberblick ber die aus dieser Untersuchung sich erge-
benden Aehnlichkeiten und Unterschiede der neuen
Karte gegen die lteren Marskarten entnehmen wir
nachstehende allgemein interessirende Bemerkungen :

Zu den ausgesprochensten Eigenthmlichkeiten der

jetzt beendeten Opposition gehrte das hufige Erschei-
nen von Lichtmassen am Rande der Planetenscheibe,
die niemals bis zum Meridian gelangten, und die That-

sache, dass die orangefarbigen Theile der Oberflche,
die so hufig auf dem Meridian gesehen worden, diese

Frbung nicht beibehielten, wenn sie gegen den Rand
vorrckten

,
sondern weisslich wurden. Knnte dies

nicht bedeuten, dass wolkenartige Verdichtungen an der
rechten Seite des Planeten vorherrschen, und dass diese

Wolkenmassen zerstreut werden, so wie sie den der
Sonne zugekehrten Meridian passiren ?"

Wie Herr Denning in seiner Mittheilung betonte,

(Rdsch. I, 281), meint auch Herr Green am Schlsse
seiner Notiz

,
dass der .Charakter der Zeichnungen des

Mars, die Schwierigkeit, sie zu beobachten, und die

noch grssere Schwierigkeit, sie zu zeichnen
,
noch fer-

ner diesen Planeten, wenn nicht zu einem erfolgreichen,
so doch zu einem hchst interessanten Objecte der For-

schung machen wird.

G. Govi : Ueber efne alteBestimmung der Zahl
der Schwingungen, welche einem Tone
der Tonleiter entsprechen. (Eendiconti dell

Accademia delle Scienze fis. e mat. di Napoli 1886. Anno

XXV, p. 106.)

In einer ausfhrlichen, der Akademie zu Neapel vor-

gclegten Abhandlung fhrt Herr Govi den Nachweis,
dass der Pater Marino Mersenne der Erste gewesen,
der eine Bestimmung der Schwingungszahl von Tnen
versucht hat. Er bediente sich sehr langer Metall-

drhte, die er durch ein Gewicht spannte und in Schwin-

gung versetzte; in Folge der ungeheuren Lnge der

Drhte konnte man ihre Hin- und Herbewegungen in

einer bestimmten Zeit zhlen
;
dann verkrzte er die

Drhte so lange, bis sie einen gleichen Ton gaben, wie

eine Orgelpfeife, welche einer Note der damaligen Ton-
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leiter entsprach. Aus dem Gesetze, nach welchem die

Zahl der Schwingungen abhngt von der Lnge zweier

mit Ausnahme ihrer Lnge vollkommen gleicher Drhte,
hat dannMersenne die Zahl der Schwingungen, welche

dem betreffenden Tone entsprechen, bestimmt. Herr

Govi nimmt auch die erste Bestimmung der Schall-

geschwindigkeit, welche in den Lehrbchern dem Pater

Gassendi zugeschrieben wird, fr den Pater Mers enne

in Anspruch, da selbst G as sendi sie diesem zuerkennt.

In der Abhandlung des Herrn Govi ist ausserdem

noch eine grosse Reihe von Angaben ber die Suhwinguugs-

zahlen der einzelnen Noten der verschiedenen Tonleiter,

wie sie in verschiedenen Zeiten geltend waren, enthalten.

Alb. Nodon: Registrirendes Hygrometer. (Comptes

rendus 1886, T. CII, p. 1371.)

Das Princip des Nodon'schen registrirenden Hygro-
meters ist dasselbe wie beim Breguet'schen Metall-Ther-

mometers. Es besteht aus einer spiralig aufgerollten

Doppellamelle, die aus zwei ungleich hygrometrischen
Stoffen zusammen gesetzt ist; innen aus gewhnlichem
Papier, aussen aus Papier, das mit Gelatine bedeckt ist;

unter dem Einflsse der Feuchtigkeit rollt sich die

Spirale strker zusammen, weil sich die Gelatine der

Ausseuseite verlngert, bei Abnahme der Feuchtigkeit
macht die Spirale eine entgegengesetzte Bewegung; durch

Zusatz von Salicylsure wird die Gelatine gegen Zer-

setzung geschtzt.
Die Art, wie eine solche Spirale zu einem selbst-

registrirenden Instrumente verwendet wird, ist leicht

verstndlich; die Graduiriing erfolgte durch Vergleichung
mit einem Condensations -Hygrometer. Untersuchungen,
welche im Laboratorium der Sorbonne ausgefhrt wurden,
haben ber die Leistungsfhigkeit dieses Hygrometers

Folgendes ergeben:
Die Winkel, um welche sich die Spiralen ein- und

aufrollen, sind proportional den hygrometrischen Zu-

stnden der umgebenden Luft. Die Temperatur zwischen

den Grenzen 10 bei 35 C, die untersucht worden sind,

ist ohne Einfluss auf die Angaben des Hygrometers. Die

Constanz des Apparates ist eine absolute.
_

Das Hygro-
meter setzt sich innerhalb einer Minute in Gleichgewicht
mit der Feuchtigkeit der umgebenden Luft. Seine

Empfindlichkeit kann beliebig gross gemacht werden

durch entsprechende Vermehrung der Zahl der Spiralen-

Windungen.

William A. Haswell: Die Wasserathmung" bei

Ssswasser-Schildkrten. (The Proceedings of

the Linnean Society ofNew South Wales. Vol. X, p. 332.)

Die Beobachtung der Herren Gage, dass die dnn-

schalige Schildkrte der Vereinigten Staaten (Aspido-
nectes spinifer), wenn sie auf dem Boden eines Wasser-

behlters liegt, in regelmssigen Intervallen Wasser in

den Schlund nimmt und wieder austreibt (Rdsch. I, 312),

hat Herr Haswell bei der gewhnlichen langhalsigen
Ssswasser-Schildkrte Australiens (Chelodina longicollis)

besttigen knnen: In mehr oder weniger regelmssigen
Intervallen senkt sich der Boden des Mundes, ganz so

wie es die Herreu Gage beobachteten, die losen Wnde
des Schlundes schwellen an, und nach kurzer Zeit wird

der Boden der Mundhhle wieder gehoben. Bei genauerer

Beobachtung berzeugt man sich, dass diese Bewegungen
begleitet sind von einem Ein- und Ausstrmen eines be-

trchtlichen Volumens Wasser, und es entsteht nun die

Frage, ob dies eine Art von Hlfsathmung ist, durch

welche das Blut des Reptils gelftet wird, wenn es ln-

gere Zeit unter Wasser weilt. Die Herren Gage haben

diese Frage fr die amerikanische Species bejaht, und
zwar hauptschlich deshalb, weil, nach der Beobachtung
von Agassiz, auf den Wnden des Schlundes eine Reihe

von gefssreichen Warzen vorkommt, und weil anderer-

seits die Capacitt der Lunge bei diesem Thiere gering ist.

Bei der australischen Art trifft jedoch keine_
von

diesen beiden Ursachen zu. Der Schlund ist bei ihr

in ii einer vollkommen glatten Schleimhaut bedeckt,
die nicht besonders reich mit Gefssen versehen und mit
einer ziemlich dicken, geschichteten Oberhaut bekleidet

ist, whrend die Lungen eine enorme Capacitt besitzen,

die ganze Rckenseite der Krperhhle ausfllen uud
von der Wurzel des Halses bis zu der des Schwanzes
reichen. Unter diesen Umstnden scheint eine Hlfs-

athmung sehr unwahrscheinlich
;

ein Thier von so ge-

ringer Lebensbethtigung wie eine Schildkrte, und mit

einem solchen Sauerstoffreservoir, wie es in seinen Lun-

gen besitzt, scheint keiner Hlfsathmung zu bedrfen,
wenn es lngere Zeit unter Wasser bleibt. Ueln-igens
athmen alle Schildkrten sehr langsam und knnen
Sauerstoffentziehung lange vertragen. Herr Haswell
glaubt daher, dass die beobachteten Bewegungen keine

functionelle Bedeutung haben. [Es wre erwnscht, wenn
ber diese Frage directe Vei suche angestellt wrden.]

v. Sachs: lieber die Wirkung des durch eine

Chininlsung gegangenen Lichtes auf
die Blthen bildung. ((Sitzungsbericht der Wrz-
burger phys.-med. Ges. Sitzung vom 31. Juli 1886.)

(Vorlufige Mittheilung.)

Aus einer Reihe von Versuchen mit Tropaeolum
majus, welche ich im Sommer 1883 und 1880 angestellt

habe, geht die Thatsache hervor, dass Pflanzen, welche

ihr Licht (von der Keimung an) durch eine hinreichend

dicke und hinreichend concentrirte, wsserige schwefel-

saure Chininlsung ausschliesslich erhalten, zwar eben

so krftig vegetiren ,
wie diejenigen Pflanzen

,
welche

unter sonst ganz gleichen Umstnden von Licht getrof-
fen werden ,

welches dnreh chininfreies
,

reines Wasser

gegangen ist. Bei letzteren bilden sich aber in den

Versuchsapparaten schne grosse, prachtvoll gefrbte
und fruchtbare Blthen, whrend die durch Chinin-

lsung bestrahlten nur winzig kleine Blthenknospen
erzeugen, die nach einigen Tagen vllig verderben.

Eine ausfhrliche Beschreibung dieser Versuche

wird im 3. Heft des III. Bandes der Arbeiten des

botan. Institutes in Wrzburg" erscheinen, und behalte

ich mir die weitere Untersuchung dieser Erfahrung in

den nchsten Sommern vor.

K.F.Jordan: Die Stellung der Honigbehlter
und der Befruchtungswerkzeuge in den
Blumen. Organographisch-physiologi-
sche Untersuchungen. (Inaugural- Dissertation,

Halle 1886. Flora, 69. Jahrg., 1886, S. 195.)

Die Staubgefsse mancher Blthen kehren ihre Staub-

beutel nach aussen (sind extrors); in anderen Fllen sind

die Antheren nach innen gerichtet (introrse Staubgefsse).
Sind zwei Kreise von Staubgefssen vorhanden

,
so tritt

es auch ein, dass der innere Kreis extrors, der ussere

intrors ist. Der Herr Verfasser zeigt nun, dass zwischen

der Stellung der Staubbeutel und der Lage der Honig-
behlter in der Blthe eine bestimmte Beziehung ob-

waltet, die sich aus der Anpassung an den Insecten-

besuch erklrt. Man findet nmlich (in regelmssigen
Blthen) bei introrsen Staubgefssen die Honigbehlter
im Allgemeinen innerhalb, bei extrorsen Staubgefssen
ausserhalb des Staubgefsskreises vor, so dass das Insect

beim Honigsaugen den Blthenstaub abstreifen muss.

Bei theilweise introrser, theilweise extrorser Beschaffen-

heit der Staubgefsse befinden sich die Honigbehlter
zwischen den beiden Kreisen, wodurch wiederum eine

Bestubung des eindringenden Insects unvermeidlich wird.

Es kommen jedoch mannigfache Abweichungen von

dieser Regel vor. Fast immer lsst sich indessen zeigen,

dass die Stellung von Staubgefssen und Honigbehltern
von dem Princip beherrscht wird, dass beide nach
der Anfliegestelle derlnsecten hingewendet
sind. Wie der Herr Verfasser nun

,
von diesem Ge-

sichtspunkte ausgehend, die Organisation der Blumen,
insbesondere auch der symmetrischen oder zygomorphen
Blthen, erklrt, kann hier nicht weiter ausgefhrt wer-

den. Die Schrift, die naturgemss manches Bekannte

enthlt
, zeigt wieder recht deutlich ,

dass durch ver-

gleichende Betrachtungen von einheitlich biologischem

Standpunkte aus noch viel fr das Verstndniss der

Bltheneiurichtungen gethan werden kann. F. M.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunsehweig erbeten.

Druck uud Vorlag von .Friedrich Vieweg und Sohn in Braunsohweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Augnsto Righi: Ueber die Ursache der mag-
netischen Drehung des polar isirten
Lichtes. (Atti della R. Accademia ilei Lincei. Rendi-

conti. Ser. 4, Vol. II, 1886, [2], p. 7.)

Die Drehung der Ebene eines polarisirten Licht-

strahles beim Durchgange durch bestimmte Krystalle
und drehende" Flssigkeit, wie unter dem Ein-

flsse des Magnetismus wird nach Fresnel durch

die Annahme erklrt, dass der linear polarisirte
Strahl beim Eintritt in die drehende Substanz in

zwei circular polarisirte Strahlen von gleicher Inten-

sitt und gleicher Uralaufszeit
,
aber von entgegen-

gesetzter Rotationsrichtuug zerlegt werde, von denen

sich der eine schneller in der Substanz fortpflanze als

der andere. Die gleichzeitige Einwirkung der beiden

ungleich schnellen und entgegengesetzten Rotationen

habe die Ablenkung der Schwingungsebene zur Folge.

Untersuchungen, die jngst ausgefhrt worden,
haben jedoch gezeigt, dass diese Hypothese der experi-
mentellen Besttigung noch entbehrt, da beim Quarz
die Trennung des auffallenden Strahles in zwei ent-

gegengesetzte circulre Strahlen
,
die man mit dem

F r esnel'schen Doppelprisma erhlt, als ein beson-

deres Diffractionsphnomen gedeutet werden kann;
und bei den Krpi rn mit magnetischem Rotations-

vermgen knnen die Interferenzversuche, die ange-

gestellt worden sind, um die verschiedene Fortpflan-

zungsgeschwindigkeit der eirculren Strahlen zu er-

weisen, auch in anderer Weise erklrt werden. Es

bleibt daher zweifelhaft, oh die doppelte circulre

Brechung wirklich die unmittelbare Ursache der Dre-

hung der Schwingungsebene sei.

Verfasser war nun der Meinung, dass eine Unter-

suchung der Schwingungen, welche von den Krpern
mit Rotationsvermgen reflectirt oder durchgelassen

werden, zur Lsung dieser Frage fhren knne.

Wenn nmlich der auffallende polarisirte Licht-

strahl beim Eintritt in den Krper sich wirklich in

zwei entgegengesetzt circulre Strahlen von verschie-

dener Fortpflanzungsgeschwindigkeit spaltet, so muss

die Intensitt der beiden Strahlen eine verschiedene

sein im reflectirten und im durchgelassenen Lichte.

Derjenige der beiden Strahlen ,
welcher die grssere

Fortpflanzungsgeschwindigkeit hat und daher den

kleinereu Brechungsindex, muss eine geringere Inten-

sitt im reflectirten Lichte und eine grssere Inten-

sitt im durchgehenden Lichte besitzen (hierbei wird

vorausgesetzt, dass die beiden Indices grsser als

Eins sind, denn im entgegengesetzten Falle wre das

Resultat das umgekehrte).
Sowohl der reflectirte Strahl wie der durchge-

lassene mssen also elliptisch polarisirt sein. Ver-

fasser suchte nun diese elliptische Polarisation an

einem Krper nachzuweisen ,
der ein sehr grosses

Rotationsvermgen besitzt, und zwar am Eisen.

Dass der von magnetischem Eisen senkrecht reflec-

tirte Strahl elliptisch polarisirt ist, hat Verfasser schon

in einer frheren Untersuchung nachgewiesen, welche

sich mit dem Studium der von Herrn Kerr entdeckten

Drehung der Polarisationsebene durch magnetische



34G Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 39.

Oberflchen beschftigte. Jngst hat er dieselbe

Thatsache constatirt, als er den von einer sehr dn-
nen durchsichtigen Eisenhaut durchgelassenen Strahl

untersuchte, wenn die Eisenlanielle so in ein magne-
tisches Feld gebracht wurde, dass sie sowohl zum

Lichtstrahl wie zu den Kraftlinien normal war.

Die elliptische Schwingung des reflectirteu Strah-

les hat die entgegengesetzte Richtung wie der mag-
netisirende Strom. Die des hiudurchgegangeneu

Strahles ist gleichgerichtet wie der Strom.

In einer demnchst erscheinenden grsseren Ab-

handlung, welche seine verschiedenen Untersuchun-

gen ber die Drehung der Polarisationsebene um-

fassen soll, wird Herr Righi zeigen, dass dieses

Resultat in Uebereinstimuiung ist mit der doppelten

Brechung circulrer Strahlen.

E. Bouty: Ueber die elektrische Leitungs-
fhigkeit der Mischungen neutraler

Salze. (Comptes rendus 1886, T. CHI, p. 39.)

Gr. Foussereau: lieber die Zersetzung des

Eisenchlorids durch Wasser. (Comptes

rendus 1886, T. CHI, p. 42.)

Beide gleichzeitig und von einander unabhngig

ausgefhrte Arbeiten verwerthen die elektrische

Leitungsfhigkeit von Lsungen, um chemische Vor-

gnge, welche innerhalb derselben vor sich gegangen,

nachzuweisen; sie sollen aus diesem Grunde hier ge-

meinsam besprochen werden.

Herr Bouty ging von der Annahme aus, dass der

Widerstand einer Lsung mehrerer neutraler Salze

gleich sei der Summe der Widerstnde der einzelnen

Salze, ganz so wie dies bei einem metallischen Leiter

der Fall ist, der aus mehreren heterogenen Metallen

zusammengesetzt ist, und unterwarf diese Annahme
einer experimentellen Prfung. Da bei der Leitung
von Lsungen der Verduuungsgrad von sehr wesent-

lichem Einfiuss ist, nahm er zu seinen Vergleichungen
solche Lsungen, die in gleichen Volumen stets eine

gleiche Anzahl von Salzmoleclen enthalten. Zunchst

whlte er Salze, die gleiche Suren oder gleiche

Basen enthielten und somit keine chemische Wirkung
auf einander ausbten, und fand, dass in diesen Fllen

die Leitungsfhigkeit des Gemisches, der ursprng-
lichen Annahme entsprechend, nicht wesentlich ab-

weicht von der Summe der Leitungsfhigkeiten der

Bestandteile. Mischungen von Bleinitrat mit Kali-

nitrat, von Kupfersulfat mit Zinksulfat, von verschie-

denen Kalisalzen besttigten diese Regel.

Anders verhielten sich solche Salze, welche chemisch

auf einander einwirken; bei diesen zeigte sich auch die

Li itnngsfhigkeit verndert. Eine Mischung von

Zinksnlfat mit Kaliumsulfat, welche ein krystallisiren-

des Doppelsalz bildet, beeinflusste die Leitungsfhig-
keit in der Weise, dass dieselbe vergrssert wurde.

Wenn auch in den untersuchten, starken Verdnnungen
das Doppelsalz sich nicht wirklich bildete, so lehrte/

doch die im Vergleich zu der nach obiger Regel be-

rechneten stets grsser gefundene Leitungsfhigkeit,

dass Spuren des Doppelsalzes in der verdnnten Lsung
enthalten sein mussten.

Werden Lsungen zweier Salze mit verschiedenen

Suren und Basen gemischt, so enthlt die Lsung
bekanntlich alle vier mglichen Salze; es istaber meist

unmglich, durch chemische Analysen die Mengen-
verhltnisse dieser Salze zu bestimmen ;

hier kann

die Ermittelung der Leitungsfhigkeit zum Ziele

fhren. Es wurden Ziuksulfat und Kaliumnitrat zu

gleichen Aequivalenten mit einander gemischt ;
fr

smmtliche vier Salze, die in der Lsuug euthalten

sein knnen, wurden die Leitungsfhigkeiten bei

gleicher Concentration bestimmt, aus denselben wurde

die Leitung fr ein Gemisch Zinksulfat mit Kalium-

nitrat und fr ein Gemisch Ziuknitrat mit Kalium-

sulfat berechnet, und dann die Leitungsfhigkeit der

Mischung bestimmt. Die gefundene Grsse Hess er-

kennen, dass in derThat alle vier Salze in der Lsung
vorhanden waren, und dass man ihr Mengenverhltniss
aus der Leitung des Gemisches berechnen kann.

[Im vorigen Jahre ist im Laboratorium des Herrn

Kohlrausch von Herrn Klein eine gleiche Arbeit

ber die Leitung von Doppelsalzen ausgefhrt, und so-

wohl fr Gemische, die nicht chemisch auf einander

wirken, wie fr solche, die sich zersetzen, sind hnliche

Resultate gefunden, wie sie hier Herr Bouty, ohne

scheinbar die ltere Arbeit zu kennen, angegeben. I). R.]

Herr Foussereau hat die Messung des elektri-

schen Widerstandes als Mittel benutzt, die Vernde-

rungen genauer zu studiren, welche in Flssigkeiten

und speciell in Lsungen von Salzen, unter dein Ein-

flsse des Lsungsmittels, vor sich gehen. Schon

lange kannte man derartige Vernderungen von den

wsserigen Lsungendes Eisenchlorids, und auf Lsun-

gen dieses Salzes hat Herr Foussereau zunchst

seine Untersuchungsmethode angewendet.
Er benutzte Lsungen, deren Concentration zwischen

1

/ S o und V33000 Gewichtstheilen variirte. Gleich nach

ihrer Herstellung wurde von jeder Lsung der Wider-

stand bestimmt, dann wurden von jeder Lsung meh-

rere Portionen entnommen, eine Portion bei gewhn-
licher Temperatur stehen gelassen ,

eine andere auf

100 erwrmt, andere auf niedrigere Temperaturen,
endlich wurden Theile der erwrmten Lsungen schnell

abgekhlt u. s. w. Von jeder Portion wurden die Wider-

stnde gemessen und auf gleiche Temperaturen reducirt.

Hierbei stellte sich heraus, dass bei 100" der Wider-

stand geringer wurde, was vorauszusehen war, da bei

der Zersetzung sich besser leitende Salzsure bildet.

Der Widerstand erreichte bald einen Grenzwerth

2,74 des ursprnglichen Widerstandes, bei der Ver-

dnnung VssuX den er behielt, so lange man das Er-

wrmen auch fortsetzte. Khlte man die Lsung ab,

und hielt sie lange Zeit auf gewhnlicher Temperatur,
so nahm der Widerstand zu und strebte einem Grenz-

werthe zu. Die ursprngliche Lsung zeigte auch

bei gewhnlicher Temperatur eine langsame Abnahme
des Widerstandes und nherte sich demselben Greuz-

werthe der Leitungsfhigkeit, dem die von 100 ab-

gekhlte Lsung durch Zunahme ihres Widerstandes
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zustrebte. Der schlicssliche Gleichgewichtszustand

entsprach einer um so grsseren Umwandlung bei der

Temperatur von 15, je grosser die Verdnnung war,

und die Umwandlung erfolgte um so schneller, je ver-

dnnter die Lsung; bei zunehmender Concentration

kehrte die Lsung um so schneller zu ihrem ursprng-
lichen Zustande zurck. Je hher die Temperaturen,
desto schneller erfolgten die Umwandlungen. Setzte

man zu einer Lsung, welche den schliesslichen Gleich-

gewichtszustand erreicht hatte, Salzsure, die ja eins

der Producte der in der Lsung vor sich gehenden
Reactionen ist, so erlaugte die Lsung mit der Zeit

grssere Widerstnde, es erfolgte ein Rckgang nach

dem ursprnglichen Zustande hin, und es bildete

sich langsam ein neues Gleichgewicht. Die hier gefun-
denen genau m e s sba re n Umwandlungen innerhalb

der Lsung entsprachen den durch chemische Unter-

suchung in ihren allgemeinen Zgen bereits frher

bekannten.

Herr Foussereau ist damit beschftigt, in gleicher

Weise andere Metallchlorre zu untersuchen und hofft,

die Resultate bald mittheilen zu knnen.

A. Heim u. A. Penck: Aus dem Gebiete des

alten Isargletschers und des alten

Linthgletschers. (Zeitsohr. d. deutschen geolog.

Gesellschaft, Bd. XXXVIII, 1886, S. 161.)

Ganz abgesehen von ihrem Inhalte ist diese Ab-

handlung schon unter dem allgemein-wissenschaftlichen

Gesichtspunkte sehr merkwrdig, weil sie ein muster-

gltiges Beispiel dafr aufstellt, wie abweichende An-

sichten im Interesse der Wahrheit ausgeglichen wer-

den knnen. lieber verschiedene Grundfragen der

Glacialgeologie, so namentlich ber diejenigen, welche

mit der allfallsigen Erosionsthtigkeit der sich fort-

bewegenden Gletscher zusammenhngen, gingen von je

die Meinungen der beiden bedeutendsten Vertreter dieser

Diseipliu, Heim's in Zrich und Penck's in Wien,
aus einander; um sich ber die Tragweite des bestehen-

den Gegensatzes vllig klar zu werden, kamen beide

Gelehrte berein, zwei typische Territorien, durch

deren Untersuchung die theoretische Ueberzeugung
eines jeden eine besonders feste Sttze erhalten hatte,

zu beweisen und zwar in Gemeinschaft mit einander.

Die Befunde, welche von beiden gemacht wrden, soll-

ten aufgezeichnet werden, und dieses Protocoll ist es,

welches uns heute die gemeinsam gewonnenen Ein-

drcke beider Forscher vor Augen stellt. Es waren

insbesondere die Umgebungen des Starnberger und
des Zricher Sees, mit denen sieh die Prfungsarbeit
zu beschftigen hatte.

Es ward zunchst festgestellt, dass die verschie-

denen Schotterlager und Mornenbildungen, welche

Penck's wohlbekanntes Werk: Die Vergletscherung
der deutschen Alpen" als im Bereiche des alten Isar-

gletschers vorkommend verzeichnet, durchaus der Wirk-
lichkeit entsprechen. Im Gebiete der Linth und Lim-
mat finden sich hnliche, dem Obermiocn aufgelagerte

quartre Schotter- und Morncnbildungen, jedoch in

einer weit weniger regelmssigen Anordnung und zu-

gleich mit einem ganz anderenMornen-Typus, insofern

der I.chni durchaus gegen Sande und erratische Blcke
zurcktritt. Die oberbayerisehen Seen sind ihrer ganzen

Anlage nach andere Bildungen als diejenigen der Nord-

schweiz
, hchstens mgen Bieg- und Staffelsee an

einige der kleineren Wasserbecken im Cauton Zrich
erinnern. Aus diesem Grunde erscheint es den beiden

Gelehrten sehr bedenklich, Schlsse, die sich fr ein

bestimmtes Glacialgebiet als durchaus zuverlssig er-

wiesen haben, ohne Weiteres auf ein anderes zu ber-

tragen.

Penck hatte sich fr den glacialen Urspi'ung der

auf der bayerisch-schwbischen Hochebene verstreuten

Seen wesentlich aus drei Grnden ausgesprochen :

wegen ihres rumlichen Zusammenfallens mit Glacial-

bildungen, wegen der Aehnlichkeit der Seethler mit

anderen Erosionsgebilden und wegen des Alters der

Seen. Der erste dieser Grnde wird rckhaltlos ge-

billigt, bezglich des zweiten wird bemerkt, dass im-

merhin auch andere Erklrungsweisen denkbar seien,

bezglich des dritten wird die Ausgrabungsthtigkeit
des Gletschers wenigstens in dem Sinne enger begrenzt,

dass jener die Re-Excavation" eines Theils vom alten

Thale aus dem Schotter besorgt haben drfte. Eine

solche Gletscheraetion, wie sie schon Mortillet als

wahrscheinlich bezeichnet hatte, glaubt Heim ebenso

wie die Austiefungen von Hhlungen in sehr weichem

Materiale als mglieh einrumen zu mssen, wogegen
eine erosive Aufarbeitung von festem Gestein nach

wie vor von ihm bestritten wird.

Im Einklang mit II e im undW e 1 1 s t e i n spricht sich

andererseits Penck fr die Mitwirkung teutonischer

Verschiebungen bei der Detailgestaltung des Seebeckens

der Ostschweiz aus. Den Schlusssatz, es drften

sich recht oft bei genauer gemeinsamer Prfung Mei-

nungsdifferenzen als viel unbedeutender herausstellen,

als es aus der Entfernung den Anschein hat", wird

jeder Freund objeetiver Forschung gern unterschreiben.

S. Gnther.

0. Minkowsky: Ueber den Einfluss der

Leberexstirp ation auf den Stoffwech-

sel. (Archiv fr experim. Pathologie 1886, Bd. XXI,

S. 41.)

Die Beobachtungen ber den Einfluss der Leber

auf den Stoffwechsel beruhen entweder auf der ver-

gleichenden Untersuchung des der Leber zustrmen-

den Pfortader- und des von ihr abfliessenden Leber-

veneublutes, oder auf knstlicher Durchblutung der

Leber, oder endlich auf der gnzlichen Ausschaltung

dieses Organes. Diese letzte Methode wurde beim

Hunde, aber mit geringem Erfolge, angewandt. Die

Thiere starben bereits nach 1 bis l 1

/ Stunden, so

dass sichere Beobachtungen nicht mglich waren.

Bessere Resultate erwartete Herr Minkowsky
vom Vogelorganismus, in Folge der eigenthmlichen

Circulationsverhltnisse desselben. Er benutzte bei

seinen Versuchen durchweg Gnse. Die Ausschal-

tung der Leber wurde anfangs einfach durch Unter-

bindung aller in dieselbe einmndenden Gefsse be-
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wirkt, doch schritt er spter, um sicherer zu gehen,
zur totalen Exstirpation. Die Leber wurde mit der

Scheere herausgetrennt und die letzten zurckblei-

benden Theile mit der Hand zerdrckt.

Nach der Operation nahmen die Gnse nur noch

Wasser, aber keine feste Nahrung zu sich, usserten

in den ersten Stunden kein Unbehagen und blieben

bis zu 20 Stunden am Leben.

Herr Minkowsky hat die Harnausscheidungen
einer grossen Zahl so entleberter Gnse aufgefangen
und der Untersuchung unterworfen. Die Verglei-

chung dieser mit dem Befunde bei normalen Gnsen
erlaubt ihm einen weiten Einblick in die Function

der Leber specicll beim Vogelkrper.
Was zunchst den Gesammtstickstoff des Harns

anbetrifft, so war derselbe bei den normalen Gnsen
durchweg hher als bei den entleberten. Doch legt

Herr Minkowsky kein Gewicht auf diese Differenz

und erklrt sie mit der Schwere des operativen Ein-

griffes in den Organismus. Auffallend und von hoher

Wichtigkeit ist dagegen der Unterschied in der

Harnsuremenge des Harns. Dieselbe ist be-

kanntlich im Vogelharn ganz allgemein sehr bedeu-

tend und als das hauptschliche Endprodukt des

Stoffwechsels zu betrachten
,
whrend der Harnstoff,

der Hauptbestandtheil des Sugethicrharns, nur in

untergeordneten Mengen erscheint. Nach den Ana-

lysen des Verfassers kamen auf sie bei den normalen

Gnsen etwa 60 bis 70 Proc. des Gesammthamstick-
stoffs. Sie verschwand aber fast vollstndig, wenn
die Leber aus der Circulation ausgeschaltet wurde.

Es wurden dann nur etwa 3 bis 6 Proc. des Gesammt-
stickstoffs nachgewiesen, z. B. nach vorheriger Ftte-

rung mit Fleisch in gleicher Zeit

bei normalen Gnsen bei entleberten

3,5 bis 4,5 g 0,15 bis 0,25 g
nach 12stndigem Hungern

1,0 bis 1,2 g 0,05 bis 0,1 g

Wenn der Harn der entleberten Gnse in krzeren
Zeitrumen aufgefangen wurde, so zeigte sich durch-

weg in den ersten Stunden ein starkes Absinken der

Harnsureausscheidung, sie blieb aber dann bis zum
Tode constant. Man knnte denken, dass diese

geringe Menge durch zurckgebliebene, weiter func-

tionirende Reste der Leberlappen erzeugt sei, indessen

glaubt Herr Minkowsky in einzelnen Fllen der

totalen Exstirpation sicher zu sein
,

so dass es nicht

ausgeschlossen ist, dass ein kleiner Theil der Harn-

sure, etwa 3 bis 4 Proc.
, anderweitig gebildet wer-

den kann.

Im Uebrigen beweist aber das fast vollstndige
Verschwinden der Harnsure nach Ausschaltung der

Leber zur Genge, dass dieses Organ in der Tliat,

wie bereits von anderer Seite wahrscheinlich gemacht
war, der Sitz der Harnsurebildung ist.

Die Synthese kann nicht mehr stattfinden, wenn das

Organ zerstrt ist und die Stoffe, welche unter der

Mitwirkung der Leber zum Harnsuremolecl zusam-

mentreten, werden, wie von vornherein zu ver-

muthen, nach der Zerstrung derselben als solche im
Harn vorhanden sein.

An Stelle der Harnsure tritt wirklich, wie die

Untersuchung ergeben hat, ein anderer stickstoffhal-

tiger Krper in hervorragendem Maasse im Harn

auf, nmlich das Ammoniak. Normal fallen auf

dasselbe nur 9 bis hchstens 18 Proc. des Gesammt-
stickstoffs

, nach der Eutleberung dagegen 50 bis

00 Proc. Hiernach ist es klar, dass das Ammoniak
eine normale Vorstufe der Harnsure ist. Die im
thierisehen Krper durch den Lebensprocoss zersetz-

ten Eiweisskrper scheiden nicht Harnstoff oder

Harnsure aus, sondern Ammoniak, und dieser wird
eist durch die Function der Leber zur Bildung von

Harnsure verwendet. Ein Blick auf die muthmaass-

NH CNH
/ II

>co
liehe Strukturformel der letzteren CO CNH

\ I

NU CO
lehrt aber zweierlei : Einmal wird die Umwandlung des

Ammoniaks in Harnsure nicht ohne Zwischenstufe vor

sich gehen, sondern vielleicht durch Vereinigung von

COoundNH, zunchst Harnstoff gebildet werden und
ferner dieser erst mit einem weiteren stickstofffreien

Rest zusammentreten. Die Versuche Herrn Min-
kowsky's entscheiden nicht, ob der Harnstoff in der

That eine solche Zwischenstufe bildet. Sie ergeben
vielmehr nur, dass durch die Entfernung der Leber

eine erhebliche Aenderuug in der Harnstoffausschei-

dung nicht eingetreten ist und dass die Umwandlung
von Harnstoff in Harnsure, wenn sie wirklich statt-

findet, nur in der Leber vor sich gehen kann. Denn,
als Harnstoff knstlich in den Krper entleberter

Gnse eingefhrt wurde, wurde derselbe zum guten
Theile unverndert im Harn wieder ausgeschieden.
Da aber nach anderweitigen Beobachtungen die Ent-

stehung des Harnstoffs in der Leber sicher ist, so

steht der Vermuthung, dass er eine Zwischenstufe

der Harnsuresynthese sei, jedenfalls nichts entgegen,
wenn auch, wie gesagt, der stricte Beweis dafr nicht

erbracht ist. Vielleicht wrde hier eine knstliche

Durchblutung der Leber weitere Aufschlsse geben.

Herr Minkowsky hat endlich auch den stick-

stofffreien Rest, mit welchem sich normaler Weise

das Ammoniak resp. der Harnstoff in der Leber ver-

einigt haben wrde, im Harn der entleberten Thiere

aufgefunden. Ganz hypothetisch hatte man als sol-

chen bereits die Milchsure bezeichnet, und in

der That bildet diese Sure, welche im normalen

Harn der Gans berhaupt nicht vorkommt, nach der

Exstirpation den Hauptbestandtheil desselben. Es

wurden z. B. nach vorheriger Flcischftterung in

12 Stunden 3,5 g, nach Haferftterung in 6 Stunden

1,34g ausgeschieden. Auffallend ist hierbei, dass

Ammoniak und Milchsure in annhernd quivalentem
Verhltnisse stehen.

Aus der reichen Flle von weiteren Beobachtun-

gi/n des Herrn Minkowsky, die aber meist von

weniger allgemeinem Interesse sind, sei nur noch
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eine hervorgehoben. Nach der Exetirpation der Leber

Hess sieb keine Vermehrung von Leucin und Tyrosin
im Harn nachweisen, und es fand sieh sogar, dass in

dm Krper eingefhrte Amidosuren auch bei auf-

gehobener Lebensfunction unter Abspaltung von

Ammoniak zerlegt wurden. Frerichs hatte eine

vermehrte Ausscheidung dieser Suren bei acuter

Leberatrophie constatirt, und man war geneigt, eine

solche auf die Beeintrchtigung der Leberfanction

durch die Krankheit zu beziehen. Dem widerspre-
chen obige Thatsachen. Die normale Leber scheint

mit der Ausscheidung von Leucin und Ty rosin nichts

zu thun zu haben. Das Auftreten von Eiweisszer-

setzungsprodneten bei jener Krankheit erklrt sich

vielmehr wahrscheinlich durch den rapiden Zerfall

dieses mchtigen Organes. F. Lehmann.

E. Loew: Beitrge zur Kenntniss der Be-

stubungseinrichtungen einiger La-
biaten. (Berichte der deutschen botanischen Gesell-

schaft, Bd. IV, 1886, S. 113.)

Ueber die Bestiiubungseinrichtungen
einiger Borragiuceu. (Ebenda, S. 152.)

Herr Loew, seit dem Tode Hermann Mller's
der thtigste Erforscher der Wechselbeziehungen
zwischen den Blumen und den sie bestubenden In-

seeten
, hat in den oben bezeichneten Aufstzen eine

Reihe von neuen, werthvollen Beobachtungen nieder-

gelegt, welche wie die frheren an Freilandpflanzen
des botanischen Gartens in Berlin angestellt wurden.

AA egen Raummangels mssen wir uns hier auf die

Hervorhebung einzelner Ergebnisse beschrnken.

Bei den Labiaten finden wir zunchst als nie-

drigste Anpassungsstufe kurze Blumenrohren mit

wenig differenzirter Ober- und Unterlippe und daher

meist mangelhaftem Polleiischutz, welche vorwiegend
von Fliegen besucht werden (Menthoideen, Saturei-

neen). Ausserordentlich zahlreich sind sodann die

hheren Stufen der Bienen- und Hummelblumen ver-

treten (Melissineen, Scutellariuecn, Ncpeteen, Staehy-

deen, Balloteen, Ajugoideen), welche sich durch tiefere

Honigbergung und differenzirtere Corollenbildung mit

besseren Schutzeinrichtungen fr den Pollen aus-

zeichnen. Endlich finden sich auch vereinzelt lang-

und dnnrhrige Falterblumen (Monarda, Salvia),

Bowie Kolibriblumen (bei sdamerikanischen Salvia-

arten mit grell scharlachrothcn Blumen). Die An-

wendung der statistischen Untersuchuugsmethode er-

gab, dass von der Gesammtzahl der Insectenbesuche

(i;2(i), welche an Labiatenblumen festgestellt wurden,

66,2 Proc. auf langrsselige Bienen, 11,6 Proc. auf

Falter, 0,7 Proc. auf Fliegen entfielen. Am schwch-
sten betheiligen sich kurzrsselige Bienen und Wes-

pen (8,4) und andere Insecten (4,1), welche durch

die mannigfachen Schutzeinrichtungen sehr wirksam

abgehalten werden. Die Zahl der Besuche an einer

einzelnen Labiatenart wurde nur ein Drittel so gross

gefunden, als bei den von 51 11er zusammengestell-
ten Besuchen an wildwachsenden Pflanzen; dafr

betrug aber die Artenzahl der im botanischen Garten

besuchten Labiaten mehr als das Dreifache derjeni-

gen, welche Mller in Betrachtung gezogen hatte.

Rcichthum eines kleinen Terrains an verschiedenen

Arten veranlasst also die Besucher, wobei in erster

Linie die langrsseligen Bienen in Betracht kommen,
sich mehr auf die vorhandenen Blumen zu verthei-

len, whrend sie bei geringerer Mannigfaltigkeit die

einzelnen Blumen intensiver ausnutzen.

Whrend die Blumen der mittel- und sdeuropi-
schen Pflanzen etwa in demselben Verhltnisse von

Insecten der verschiedenen Abtheiluugen besucht

werden, zeigt sich dies Verhltniss bei den nordame-

rikauisch-ostasiatischen Pflanzen bedeutend gendert.
Der Grund hierzu ist, wie Herr Loew mit Rcksicht

auf das bereinstimmende Ergebniss seiner frheren

Arbeit ausspricht, hauptschlich in dem Umstnde zu

suchen, dass sich ein gewisser Grad von Disharmonie
zwischen unseren einheimischen Insecten und den

fremdlndischen Blumen geltend, macht.

Indem Herr Loew die vorhandenen Labiaten in

dunkelblhende (rothe ,
blaue etc.) und hellblhende

(weisse, gelbe) sonderte, ergab sich, dass nicht nur

fr erstere, sondern auch fr letztere, welche in ver-

hltnissmssig geringer Zahl im Garten vertreten

waren, der Lwenantheil an smmtliehcn Besuchen

auf die langrsseligen Bienen entfiel, whrend die

Falter die hellen Blumen vollstndig mieden 1
).

Aus der von Herrn Loew gegebenen Uebersicht

ber die Bestubungseinrichtungen der Labiaten sei

nur ein Punkt hervorgehoben, welcher bisher ber-

sehen worden ist. Es finden sich bei den Labiaten

ganz allgemein besonders gefrbte sogenannte Saft-

male, und zwar gewhnlich auf der Unterlippe, seltener

auf der Oberlippe (in welchem Falle auch die llonig-

absonderung eine oberseitige istj. Die Farben dieser

Saftmale sind nun oft der Farbenscala der nchst
verwandten Arten entlehnt. So zeigen z. B. die

Saftmale der purpurblthigen Galeopsisarten ein

schnes Gelb, das die Hauptfarbe von Galeopsis spe-

ciosa Mill. ist; letztere hat umgekehrt ein purpurnes,
schn weiss umsumtes Saftmal anf der Unterlippe.

Die untersuchten Borragineeu erwiesen sieh

nach ihrer Blthenbildung fast smmllich als Bieuen-

oder Hummelblumen. Die statistische Feststellung

ergab, dass sie in der That vorwiegend von Bienen

und Hummeln besucht wurden.

Im Vergleiche zu dem der Labiaten zeigt der

Iscctenbesuch der orragineen keine wesentlichen

Unterschiede in der Reihenfolge der angelockten

Bestuberkategoiien, da bei beiden die langrsseli-

gen Bienen entschieden das Hauptcontingent der

Besucher stellen ;
kleinere Differenzen zeigt der Be-

]
) Einen wirklichen "Vergleich zwischen der Wirkungs-

fhigkeit der beiden Abtheiluugen von Blumenfarbeu als

Anlockungsmittel erlaubt des Verfassers Zusammenstellung
nicht zu ziehen. Auch hat die summarische Gegenber-

stellung von dunklen" und hellen" Blumenfarbeu nur be-

schrnkten Werth, da die Anziehungskraft auch der letz-

teren nach Mller's Untersuchungen an Honigbienen

grosse Verschiedenheiten zeigt. D. Ref.
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such der Falter, die lieber auf Labiaten- als auf

Borragiiieenblumen sich einfinden, sowie der der

kurzrsseligen Bienen, die relativ hufiger an Borra-

gineen ,
als an Labiaten anfliegen; der Besuch der

Fliegen an Blumen beider Familien war im botani-

schen Galten ungefhr der gleiche, nach Mller's
Listen suchen sie die Labiaten strker auf, als die

Borrogineen; es gilt dies aber nur von den langrsse-

ligen fliegen, wie Bombylius, Khingia etc.
,
die im

botanischen Garten gar nicht vorkamen. Auch hier

zeigt die Uebereiustimmung zwischen den statisti-

schen Hauptergebnissen Mller's und meinen eige-

nen Beobachtungen recht deutlich, dass die Zhl-

methode mehr leistet, als man bei der relativen Ge-

ringfgigkeit des bisher gesammelten Beobachtuugs-

materials erwarten sollte."

Zwei Haupttypen der Entwickelnng lassen sich

an den Borragineenblthen unterscheiden. Der erste

ist derjenige der offenen, nicht durch Schlundklappen

gesperrten Blumen (Echium , Fulinonaria etc.); der

zweite unifasst die durch Schlundklappen mehr oder

weniger vereengten Blumenrohren (Anchusa, Cyno-

glossum, Borrago etc.). Wo der erste Typus auftritt,

zeigen dieBliithen stets besondere Einrichtungen zur

Sicherung der Fremdbestubung (Proterandrie, Hete-

rostylie). Proterandrisch sind auch von den Blumen

des zweiten Typus meist diejenigen, wo die Staub-

beutel frei hervorragen; bei den brigen ist Fremd-

bestubung durch die Stellung der Befruchtungs-

organe zu einander oder durch besondere Rssel-

fhrung in dem sehr engen Bltheneingange gesichert,

doch tritt bei ausbleibendem Insectenbesnch Selbst-

bestubung ein. Zur Rsselfhrung sind die Schlund-

klappen besonders geeignet; ausserdem funetioniren

dieselben als Schutzorgan gegen Regen und unberu-

fene Honiggste und Pollenplnderer, sowie zu-

weilen als Nebenapparat der Pollenausstreuung.
Innerhalb der Gruppe der Lithospermeen zeigt sich

ein Schwanken im Auftreten der Schlundklappen;
man erkennt, dass hier eine Verkmmerung der

Schuppen in den Fllen eingetreten ist, wo durch

verlngerte Blumenrohren eine anderweitige, ausrei-

chende Sicherung der Ilouigbergung erlangt wor-

den ist.

Eine merkwrdige, sowohl Fremd- als Selbst-

bestubung sichernde Form der Pollenausstreuung fin-

det sich bei Caccinia, wo vier kleinere Staubgefsse,
welche krzer sind, als der Griffel, zuerst ausstuben

und mit ihrem Pollen den Besucher von der Rck-
seite her bestuben, whrend ein einzelnes grsseres,
neben dem Griffel stehendes Staubgefss anfangs ge-

schlossen bleibt und mit dem Griffel zusammen auf

die Bauchseite des Besuchers zu liegen kommt, um
sich dann erst spter zu ffnen und bei ausbleibendem

Insectenbesuch die benachbarte Narbe mit Pollen zu

versorgen.

Kurzisseligc Hummeln gewinnen oft, z. B. bei

Symphytum ,
den Honig durch Einbruch, indem sie

einfach ein Loch in die Kronrhre beissen. Solche

Einbrecher wirken nicht als Bestuber. Dass die

angebissenen Blumen aber nicht, wie allgemein an-

genommen wird, stets an der Samenbildung gehindert

werden, zeigt der Umstand, dass llerrLoew 37 Proc.

dieser Blthen normal befruchtet fand.

Die Saftmale befolgen in ihrer Farbenzeichnung
die oben erwhnte Regel. Bei Arnebia echioides D. C.

verschwinden sie nach 1- bis 3tgiger Blthezeit der

betreffenden Blume. Wir haben hier also den merk-

wrdigen Fall von zeitweilig auftretenden Honig-

signaleu. Das Verschwinden derselben steht jedenfalls

in Beziehung zu der Thatsache, dass der Honigvorrath
in der Blume sehr gering und die Nectarien sehr

klein sind. F. M.

Kleinere Mittheilungen.
L. A. Eddie: Beobachtungen des Kometen

Fabry. (Monthly Notices of the Royal Astvon. Society

1886, Vol. XLVI, p. 455.)

Am Cap der guten Hoffnung ist der Komet Fabry,
als er bald nach dem Durchgange durch seine Sonnen-

nhe am 6. April sich nach dem sdlichen Himmel be-

gab, whrend des Monats Mai beobachtet worden und

an einigen Abenden sind Bilder von demselben gewonnen
worden, wie sie bisher von ihm noch nicht beschrieben

sind.

Am 2. Mai war der Komet ein sehr auffallendes

bjeet; der Kopf ziemlich hell, 15' im Durchmesser mit

einem Schweif, der sich bis etwa IV2 ausbreitete und

gegen 9 vom Kerne zu verfolgen war. Im Fernrohre

zeigte er einen hellen, stark condensirten Kern, um-

geben von einer breiten, aber weniger hellen Coma, und

machte den Eindruck einerhellen Kugel, die umgeben war

von einem weniger leuchtenden Gase, das von seiner

ganzen Peripherie ausstrmte, und nachdem es sieh

eine Strecke zur Sonne hinbegeben , vollstndig umbog
und nach der entgegengesetzten Richtung strmte, wo-

bei es sich allmlig verbreiterte; man sah einen ver-

lngerten , abgestumpften Kegel ungemein verdnnter,

gasiger Materie mit einer Kugel dichterer Materie in

seiner Lngsaxe, die in geringem Abstnde von seinem

schmalen Ende stand. Ein sehr kleiner Stern, etwa

8. Grsse, wurde durch die Coma gesehen. Der Kern

lag excentrisch in der Coma und die streifige oder haar-

frmige Beschaffenheit der letzteren war sehr deutlich.

Am 4. Mai erschien der Keru von rthlichbrauncr

Farbe, umgeben mit einer blassen
, gelben Coma von

hyperbolischer Gestalt mit spitzem Apex, die sieh nach

der Seite stark ausbreitete. Der Theil unmittelbar hin-

ter dem Kern war verhltnissmssig dunkel. Am 11. Mai

war der Keru noch sehr hell und von dunkelrother

Farbe, welche ein unterscheidender Charakterzug dieses

Kometen war. Am 14. Mai war der Komet dem blossen

Auge unsichtbar, der Kern noch stark verdichtet^ eine

Aenderung war nicht zu entdecken; er war nun, bei

sehr hellem Mondschein, ein sehr massiges Object.

F. A. Forel: Die Temperatur des Tiefenwassers
im Genfer See. (Comptes rendus 1886, T. CHI, p. 47.)

Das Wasser des Genfer Sees zeigt in der Tiefe (200 bis

300 m) eine Temperatur die hher ist, als die der maximalen

Dichte des Wassers, was auffallend erscheint, da das

Klima nicht so heiss ist, um eine Erwrmung bis zu

diesen Tiefen zu erklren, und im Winter das Wasser

oft nicht unter abkhlt. Saussure hat 1779 eine

Temperatur von 5,4 gefunden; La Beche im Jahre

1819 eine solche von G,4, im Jahre 1835 haben Bec-

querel und Brechet 6,5 und Herr Forel selbst



No. 39. Naturwissenschaftliche Rundschau. 351

zwischen 1870 und 1879 Temperaturen zwischen 5 und

5,9 beobachtet. Diese Messungen zu verschiedenen

Zeilen und mit verschiedenen Instrumenten ausgefhrt,
waren nicht mit einander vergleichbar. Im Mai 1879

gelangte Herr Forel iu den Besitz eines Tiefseethermo-

meters von Negretti und Zambra und hat seitdem

zahlreiche Beobachtungen ausgefhrt, welche fr die

Tiefentemperatur folgende Werthe ergeben haben: 1879

5,2; 1880 4,G; 1881 4,8; 1833 5,0; 1884 5,4"; 1885 5,C

und 1886 5,3.

In den sieben Jahren blieb somit das Tiefenwasser des

Genfer Sees stets oberhalb 4; es schwankte zwischen

4,6 und 5,6; man erkennt ferner aus den Zahlen zwei

Perioden der Abkhlung, nmlich die strengen Winter
von 1879/80 und 1885/86 und eiue Periode der Erwr-
mung von 1SS0 bis 1885. Die Abkhlung whrend eines

kalten Winters ist leicht begreiflieh, da die abgekhlten
oberflchlichen Wasserschichten zu Boden sinken und
das Tiefen wasser abkhlen; aber nicht so leicht zu er-

klren ist die Erwrmung des Wassers in den grossen
Tiefen.

Herr Forel bespricht alle nur mglichen Ursachen,
welche eine directe Erwrmung des Tiefenwassers her-

beifhren knnen, und findet sie smmtlich theils zu

oberflchlich, theils zu schwach wirkend, so dass nur
eine Erklrung brig bleibt, nmlich die Wirkung der
Winde

,
welche das Oberfiacheuwasser in horizontaler

Richtung verschieben und entgegengesetzt gerichtete

Tiefenstmungen veranlassen
,

die mit ersteren durch
verticale Strmungen verbunden sind. Hierdurchgelangt
das oberflchlich erwrmte Wasser in die Tiefe und er-

wrmt die tiefen Schichten. Eine nher mitgetheilte

Beobachtung der Wassertemperaturen am IG. Mrz und
10. Mai, welch letzterem Datum starke Winde voran-

gegangen waren, giebt von dieser Wirkung der Winde
eiue sehr klare Vorstellung.

Fr. Stenger : Zur Kenntniss der Fluor escenz-
er scheinungen. (Annalen der Physik, N. F. 1886,
Band XXVIII, S. 201.)
Fr die Fhigkeit einer Reihe von Krpern, unter

dem Einflsse bestimmter Lichtstrahlen Licht auszu-
senden oder zu fluorescireu

,
hatte Herr Stokes im

Anfange der 50er Jahre ein nach ihm benanntes Gesetz

aufgestellt, welches aussagt, dass das erregende Licht
stets brechbarer ist als das Fluorescenzlicht. In neuester
Zeit ist gegen die Allgemeiugltigkeit dieses Gesetzes
von verschiedenen Seiten Widerspruch erhoben worden,
so namentlich von den Herren Lommel, Lu barsch,
Brauner, whrend Herr Hagen b ach fr dasselbe
eintrat. Eine sichere Entscheidung in dieser Frage wird
erschwert durch die Schwierigkeit, ganz rein monochro-
matische Lichtquellen anzuwenden. Selbst die Methode,
das Licht durch ein Prisma zu zerlegen und aus dem
Spectrum durch einen mit Spalt versehenen Schirm ein
Stck herauszuschneiden, ist nicht frei von Fehlerquellen,
da dem so gewonnenen monochromatischen Lichte meist
noch mehr oder weniger weisses beigemischt ist.

Bei den Versuchen, welche Herr Stenger im phy-
sikalischen Institut zu Strassburg ausgefhrt, zunchst
zur Entscheidung der Frage, ob das Stokes'sche Gesetz

allgemein gltig sei oder nicht, wurde das Licht, welches
durch einen Spalt aus einem Spectrum herausgeschnitten
war, durch ein zweites Prisma zerlegt und das so ge-

wonnene, reine, monochromatische Licht auf die tluores-

cirende Flssigkeit geworfen. Genaue Messungen der
oberen Grenze des erregenden und des Fluorescenz-Lichtea
in verdnnten und concentrirten Lsungen der stark

fluorescirendenSub- tanzen: Magdalaroth, Eosin und Fluor-

eseein, bewiesen, dass man iu der That dem Stokes'scheu
Gesetz fr eine Reihe von Krpern die Gltigkeit ab-

sprechen msse.
Nachdem Herr Stenger diese Grundfrage entschie-

den, ging er au die Prfung eines von Herrn Lommel
aufgestellten Satzes, nach welchem es unter den dem
Stokes'scheu Gesetze nicht folgenden Substanzen eine

Klasse von Krpern geben soll, bei denen jeder der

Erregung fhige Strahl stets das ganze Fluorescenzspec-
trum hervorrufe. Diese Angabe war bisher von keinem

anderen Beobachter besttigt worden, und auch Herr

Stenger konnte sie nicht verifieiren, vielmehr lehrten

seine Beobachtungen in Uebereinstimmung mit den Re-

sultaten des Herrn Ilagenbach, dass das Maximum
des Fluoresceuzlichtes bei jeder Aenderuug der Farbe des

erregenden Lichtes eine Verschiebung zeige. Das Maxi-

mum war aber nicht allein von der Absorption der

Fluorescenzfarben durch die Lsung der fluorescirendeu

Substanz abhngig, sondern auch gleichzeitig von der

Wellenlnge des erregenden Lichtes.

Ein weiteres Verstndniss dieser Erscheinungen wurde
nun angebahnt durch die Beziehungen, welche das Fluor-

escenz -Phnomen zum Lichtabsorptionsvermgen der

Lsung darbot. Prfungen der Farbstoffe in verschiedenen

Lsungsmitteln ergaben nmlich, dass sowohl die Maxima
im Fluorescenzspectrum wie die im Absorptionsspectrum
innerhalb gewisser Grenzen variabel sind, uud zwar

rcken sie im Allgemeinen um so weiter nach dem

weniger brechbaren Ende des Spectrums, je grsser das

Brechungs- resp. Dispersionsvermgen des Lsungsmittels
ist. Untersuchungen, welche eine grssere Anzahl von

fluorescirenden Krpern umfassen (Herr Stenger hat

vorzugsweise die oben genannten drei Farbstolle unter-

sucht) werden hier weitere interessante Aufklrungen
bringen.

A. Pcrot: Ueber die Messung des speeifischen
Volumens gesttigter Dmpfe und ber
den Werth des mechanischen Wrme-
quivalents. (Comptes rendus 1886, T. CII, p. 1369.)

Zur Messung des speeifischen Volumens gesttigter

Dmpfe sind von frheren Forschern Versuche iu der

Weise ausgefhrt worden, dass sie das Volumen einer

bekannten Masse des bei einer bestimmten Temperatur

gesttigten Dampfes zu messen suchten und aus dem
Gewichte und dem Volumen der Masse das Volumen des

Molecls berechneten. Diese Messungen sind aber mit

grossen Unsicherheiten behaftet, welche von der Schwierig-

keit, die Messuug genau beim Sttiguugspuukte auszu-

fhren, herrhren.
Herr Perot hat daher in interessanter Weise das

Verfahren umgekehrt, d. h. er nahm ein bestimmtes

Volumen, fllte dasselbe mit gesttigtem Dampfe und

wog dann die Masse desselben. Denken wir uns, in

einer Atmosphre des gesttigten Dampfes befinde sich

ein Ballon, den man, nachdem er sich gefllt hat, ver-

schliessen uud entfernen kann
,

so braucht mau nur das

Gewicht des Ballons zu bestimmen und von demselben das

Gewicht der Hlle abzuziehen, und mau hat das Gewicht

des Dampfes, welches mit dem Volumen des Ballons das

speeifisehe Volumen der Substanz ergiebt.

In sinnreicher Weise ist diese Messungsmethode,
wie folgt, ausgefhrt worden. In einen cylindrischen

Dampfkessel ans Bronze von 12 cm innerem Durchmesser

bringt man eine Kugel mit der zu untersuchenden Flssig-
keit und einen Ballon fr die Dampfdichten, der etwa

200 cem fasst und dessen Hals in eine feine Spitze aus-

gezogen ist. Um das Ende dieser Spitze ist ein feiner

Platindraht zweimal gewickelt, durch den man beliebig

einen Strom gehen lassm kann, der durch feine, isolirt
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durch den Kessel hindurch tretende Drhte zugeleitet

werden kann. Der Kessel wird hermetisch durch einen

verbolzten Deckel geschlossen i

das Innere durch eine

feine Glasrhre evacuirt, die dann an der Lampe zuge-

sehmolzen wird. Der Apparat wird hierauf in ein el-

bad gebracht und auf die gewnschte Temperatur er-

wrmt; man zerbricht die Kugel, ihr Inhalt verdampft,

und der offene Ballon fllt sich mit Dampf, der bei der

Temperatur des Bades, die man einige Zeit constant er-

halten gesttigt ist; dann lsst man einen Strom durch

den Platindraht gehen, bis er rothglhend wird; die

Spitze, um die er gewickelt ist, schmilzt, und der Ballon

ist verschlossen. Man nimmt dann den Apparat aus

einander und wiegt den Ballon.

Herr Perot hat nach dieser Methode das Wasser

und den Aether untersucht und fand das specifische

Volumen des Wassers bei G8,2()
u = 5,747; bei 88,<i0 =:

2,531 und bei 98,10 = 1,782. Fr Aether wurde das

specifische Volumen = 0,168 bei 57,90 gefunden.
Aus einer von dem Carnot'schen Princip theo-

retisch abgeleiteten Formel fr die latente Wrme des

Verdampfens lsst sich unter Einfhrung der Werthe

fr die specifische Wrme das mechanische Wrme-
quivalent berechnen. Man erhlt fr dasselbe mittelst

der vier hier gefundenen specifischen Volume die Werthe:

424,6, 423,3, 424,1 und 424,2, die smmtlich dem Werthe

424 sehr nahe sind.

Lothar Meyer : U e b er die Verbrennung von
Kohlenoxyd. (Berichte der deutsch, chemisch. Ge-

sellsch. 188G, Bd. XIX, S. 1099.)

Iu Nr. 12 dieser Wochenschrift (S. 135) wurde ber

die von Dixou aufgefundene, hchst merkwrdige That-

sache, dass trockenes Kohlenoxyd mit Sauerstoff nicht
verbrenne, berichtet. Diese Versuche sind nun vou
Herrn Lothar Meyer wiederholt, und sie haben sich

nur zum Theil besttigt, indem sich zeigte, dass aller-

dings ein schwacher Inductionsfunken
,
wie man ihn

gewhnlich anwendet, die Entzndung nicht hervorrufen

kann, dass ein starker Funken jedoch eine Vereinigung
der beiden Bestandteile veranlasst. Die durch den-

selben bewirkte Entzndung kann sich aber nur schwie-

rig weiter verbreiten, da schon ein geringer Wrmeverlust
die Abkhlung unter die Entzudungstempcratur bewirkt,
so dass die Verbrennung ohne neue Wrmezufuhr auf-

hrt. Da bei verdnnteren Gasen jener Verlust ein rela-

tiv grsserer ist als bei dichtereu, so er,giebt sich ausser

jeuer Forderung eines sehr starkeu Funkens uoch die

Notwendigkeit einer nicht zu geringen Dichte des Gas-

gemisches als Bedingung fr die normale Vereinigung
des Kohlenoxyds und Sauerstoffs. L. G.

W. Dobrowolsky: Ueber die Empfindlichkeit
des normalen Auges gegen Farbentne
auf der Peripherie der Netzhaut, (v. (iraefe's

Archiv f. Ophthalmologie. Bd. XXx"l[, 1886, Abthl. I, S. 9.)

Dass die peripherischen Theile der Netzhaut gegen
Farbentne weniger empfindlich sind als das Centruui,
und dass auf der ussersteu Peripherie die Empfindlich-
keit fr einzelne Spectralfarben ganz schwinde, war be-

kannt. Herr Dobrowolsky stellte sich uuu die Auf-

gabe, diese Abnahme der Empfindlichkeit fr die

Spectralfarben messend zu veHolgeii und sowohl die

Geschwindigkeit ihrer Abnahme wie ihre Grenzen fest-

zustellen. Auf die bei dieser Arbeit benutzte Methode
wie auf die Einzelheiten der gefundenen Thatsachen
kann hier nicht eingegangen werden; nur einige allge-
meinere Ergebnisse sollen angefhrt werden.

Zunchst stellte sich heraus, dass die Empfindlich-
keit gegen Farbentne fr alle Spectralfarben (vom Roth
der Linie C bis zum Indigo der Linie G) an der Stelle

des directen Sehens am grssten und von da au in der

Richtung zur Peripherie bis zum fast vlligen Ver-
schwinden abnimmt. l>ie Empfindlichkoitsabnahme be-

ginnt schon in der nchsten Nhe der mittleren Netz-

hautgrube und geht nach der Peripherie hin allmlig,
nicht Bprungsweise, von statten.

Aus der allmligen Abnahme der Empfindlichkeit
fr alle Farben folgt, dass auf der Peripherie die

Empfindlichkeit fr die Farben am geringsten ist und
am frhesten sehwindet, fr welche dieselbe im Centrum
am geringsten gewesen. So war die Empfindlichkeit
fr Roth nicht weiter als 50'' auf der inneren Hlfte der

Netzhaut und 35 auf der usseren messbar; Grn hin-

gegen bis 80 resp. 50, und fr Gelb konnte sie bis

9U resp. 65 gemessen werden.
Die Abnahme der Empfindlichkeit in der Richtung

zur Peripherie erfolgt nicht mit gleicher Geschwindig-
keit fr alle Spectralfarben, vielmehr ist sie fr die

Farben, gegen welche die Emplindlichkeit im Centrum
am geringsten ist (Roth und Grn), in der Nhe des

gelben Fleckes eine viel langsamere, als fr Gelb und

Blau. Auf der ussersten Peripherie hingegen ist das

Verhltniss ein ganz umgekehrtes; die Ahnahme der

Empfindlichkeit gegen Roth und Grn geht viel rascher

vor sich als gegen Gelb und Blau. Die Folge hiervon

ist, dass das Verhltniss zwischen der Empfindlichkeit

gegen verschiedene Farben auf der Peripherie ein ganz
anderes ist als im Centrum.

Karl Jordan: Die Schmetterlingsfauna Nord-
west-Deutschlands, insbesondere die

lepidopterologischen Verhltnisse der Um-
gebung Gttingens. (Zoologische Jahrbcher von

Dr. Spengel; Supplementheft I, 182 S.)

Das Gebiet, welches Verfasser behandelt, umfasst

den Theil Deutschlands, der zwischen Elbe, Saale, Main
und Rhein liegt. Die verschiedenartige Vertheiluug der

Schmetterlinge giebt sich darin kund, dass die Faunen
der Grenzdistricte differeut sind von der Fauna des

centralen (Waldeck, Kassel, Gttingen, Thringen) und
nrdlichen (Tiefebene Nordwestdeutschlands) Theils. Eine

Reihe Schmetterlinge, deren Verbreitungsbezirk in Europa
gegen Nordwesten begrenzt ist, erreicht noch eben die

Ost- oder Sdgrenze unseres Gebiets, wodurch die Fau-

nen von Hamburg, Lneburg, der Saale, des Mainthals

und Rheingaues reicher sind als die nrdlicher bezw.

westlicher liegenden Districte. Dieser aus klimatologischen
Grnden erklrliche Reichthum ist besonders gross im

Rheingau, der viele sddeutsche Arten und Varitten

beherbergt. Einzelne dieser Species finden sich rhein-

abwrts noch bei Kln, selbst bei Krefeld, und die Lahn
hinauf bis Giessen.

Die Verhltnisse der Thringer Hochebene sind

fr die Schmetterlingsbevlkerung ausserordentlich gun-

stige; deshalb finden sich hier Tagfalter und andere

heliophile Lepidopteren viel zahlreicher als im Waldecki-

schen und Gttinger Gebiet. Gttingen selbst erinnert

in seiner Fauna in geringer Weise noch an Thringen;
das llaupteharakteristicum der Fauna der Leine ist je-

doch im Gegentheil relative Armuth an heliophilen

Thieren, was durch den tempeiirten Sommer (Winde vom
Harz und Obereichsfelde) erklrt ist. Gleichartige Ar-

muth finden wir im Seeklima der norddeutschen Tief-

ebene. Wenn auch bei Osnabrck, Hannover und in den

nrdlichen Harzauslufern noch mauche Species fliegt,

die in der nrdlichen Ebene (Bremen) fehlt, so bilden

diese Gebiete doch zusammen mit Hamburg-Lneburg-
Bremen einen District, dessen Fauna durch den Mangel
an Tagfaltern, Hufigkeit der Nocturnen und durch Auf-

treten eigener Species auf den Moor- und Sandflchen wohl

eharakterisirt ist und sich als Fauna der Diluvialebene

der Fauna des Hgellandes ziemlich schroff gegenberstellt.
Aus den Specialverhltnissen des Gttinger Gebietes

ist hervorzuheben, dass die Schmetterlingsbevlkerung
des Leinethals (150 bis 180 m) analog der der Tiefebene

zusammengesetzt ist: Auffallender Mangel au heliophilen

Arten, Hufigkeit der Nocturnen, whrend die Gttinger
Berge (300 bis 430 m) das umgekehrte Verhltniss jener

Gruppen aufweisen. Diese Differenz beruht auf klimati-

schen und geologischen Untersehiedeu der Localitten;
die Nhrpflanzen zeigen ziemlich gleiche Verbreitung
und scheinen keinen Kiufluss auszuben.

Seite 81 bis Kit giebt Verfasser in tabellarischer

ebersiciit dasVorkommen jeder einzelnen Species, auch
der Micro, nebst seiner Hufigkeit und der Flugzeit in

den einzelnen Gebieten Norwest-Deutschlands an. Es
sind incl. Varietten circa 2701) Arten aufgefhrt.
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Verzeichniss neu erschienenem Schriften.

(Fortsetzung von S. 304.)

1. All ge in eine s.

Abhandlungen, physikalische, der knigl. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin aus d. Jahre 18 3. 2 Abthlgn.
gr. 4. (28 u. 47 S. m. 5, resp. 2 Tafeln.) Berlin, G.Rei-
iner. cart. baar n. 5. 50

Abhandlungen, hrsg. v. der Senckenbergischen natur-
forschenden Gesellschaft. 14. Bd. 1. Hft. mit 11 Quart-
u. 8 Doppeltaf. in Tou- u. Farbendr. gr. 4. (VIII, 137 S.)
Frankfurt a M., Diesterweg in Comm. n. 36.

Archiv f. naturwissenschaftliche Laudesdiu-chforschung
v. Bhmen. 5. Bd. Nr. 4 u. 6. Lex.-8. Prag, Rivnc.

n. 4. 80
Inhalt: 4. Die Lebermoose [Musl i hepatici] Bhmens.

Von Prof. Jos. D6dec o k. (71 S.) n. 2. . 6. Proclromus
der Algenflora v. Bhmen. 1. Thl., enth. d. Khodophyceen,
Pophyceenu. 1 Theil der Chlorophyceen. Von Gymn.-Prof.
Doc. Dr. Ant. HansgiTg. 1. Hft. (96 S.) n. 2. 80.

Bulletin <le I'acadeuiie imperiale des sciences de St. Peters-

buurg. Tom XXXI. Imp.-4. (Nr. 1. 124 S.) St. Peters-

bourg. Leipzig. Voss' Sort. n. 9.

Magazin, neues Lausitzisches. Im Auftrage der Ober-
lausitz. Gesellschaft der Wissenschaften hrsg. v. Prof.
Dr. Schon wlder. 62. Bd. 1. Hft. gr. 8. (154 S.)
Grlitz. Remer in Comm. n. 2. 50

Memoires de l'accademie imperiale des sciences de St.-

Petersbourg. VII. serie. Tome XXXIV. Nr. 2 et 3.

Imp.-4. St.-Petersbourg. Leipzig. Voss' Sort. n. 2. 20
Inhalt: 2. Untersuchung der Repsold'schen Theilung

d. Pulkowaer Verticalkreises, nebst Auseinandersetzung der

angewandten Unterschungsmethode. Von Magnus Nyren.
(37 S.) n. 1. . 3. Ueber die Absorptionscofcienten
der Kohlensure in den zu diesem Gase indifferenten Salz-

lsungen. Von J. Setschenow. Mit 1 (lith.) Tat'.

('.4 S.) n. 1. 20.

Mittheilungen, mathemathische u. naturwissenschaftliche,
aus den Sitzungsberichten der knigl. preussischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. Jahrg. 1888. Lex.-8.

(1. Heft. 66 S. m. 1 Tat'.) Berlin, G. Reimer in Comm.
baar n. 8.

Mittheilungen der deutschen Gesellschaft f. Natur- u.

Vlkerkunde Ostasiens. Hrsg. v. dem Vorstaude. 34. Hft.

gr. 4. (4. Bd. S. 163 504.) Yokohama. Berlin, Asher & Co.
baar n. n. 6.

Mittheilungen aus dem naturwissenschaftliehen Vereine
v. .Neu- Vorpommern u. Rgen in Greifswald. Red. v.
Dr. Th. Marsson. 17. Jahrg. Mit 1 (lith.) Taf. gr. 8.

IXXXI1, 92 S.) Berlin, Gaertner. n. 3.

Mittheilungen d. naturwissenschaftlichen Vereins f.

Steiermark. Jahrg. 1885. [Der ganzen Reihe 22. Hft.]
Unter Mitverantwortg. der Direction red. v. Prof. Dr.
R. Hoernes. Mit 1 lith. Tafel, u. 18 Holzschn. gr. 8.

(CXXXI, 307 S.) Graz (Leuschner & Lubensky).
n.n. 6.

Naturkunde, allgemeine. Mit b. 3000 TextiUustr.,
20 Karten u. b. 120 AquaMl taf. 13. 37. Lfg. Lex.-8.

(a 3 B.) Leipzig, Bibliograph. Institut, baar n. 1.

Preisschriften, gekrnt u. hrsg. v. d. frstl. Jablo-
nowski'sehen Gesellschaft zu Leipzig. XXVI. Lex. -8.

Leipzig, Hirzel. n. 2.

Inhalt: Die Flchen 4. Ordnung hinsichtlich ihrer

Knotenpunkte u. ihrer Gestaltung. Von K. Hohn. Mit
5 Taf. (68 S.)

Schriften d. Vereines zur Verbreitung naturwissenschaft-
licher Kenntnisse in Wien. 26. Bd. Vereinsjahr 1885/86.
A. u. d. T.: Populre Vortrge aus allen Fchern der
Naturwissenschaft. 26. Cyelus. 8. (LI, 578 S. m. eingedr.
Abbildgn. u. Taf.) Wien. Braumller in Comm.

n. 8.

Sitzung, die feierliche, der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften am 29. Mai 1886. gr. 8. (119 S.) Wien, Gerold's
Sohn in Comm. n . i 80

Sitzungsberichte der kaiseil. Akademie der Wissen-
schaften. Mathematisch - naturwissenschaftliche Ciasse.

2. Abth. Abhandlungen aus dem Gebiete der Mathematik,
Physik, Chemie, Mechanik, Meteorologie u. Astronomie.
92. Bd. 5. Hft. Lex.-8. (IX u. S. 11951477 m. 6 Holz-
schnitten u. 3 Taf.) Wien, Gerold's Sohn in Comm.

n. 5. (92. Bd. cplt. : n. 23. 50)
Sitzungsberichte etc. 8. Abth,_A.bhandlungen aus d. Ge-

biete der Physiologie, Anatomie u. theoret. Mediein. 92. Bd.
35. Hft. Lex.-8. (VI u. S. 345 4l'.o in. 9 Tat.) Ebd.-

n. 5. 20 (92 Bd. cplt.: n. 17. 20)
Dasselbe. Register zu den Bdn. 101 bis 110. XI

Lex.-8. (59 S.) Ebd. n. 90
Verhandlungen d. naturhistorisch-niedicinischen Vereins

zu Heidelberg. Neue Folge. 3. Bd. 5. Hft. gr. 8. (IV u.
S. 441637 111. 2. Taf. u. 1 Karte.) Heidelberg, C. Winter,

n. 7. 20 (3. Bd. cplt.: n. 21. 60)
Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft

in Zrich. Red. v. Prof. Dr. Rud. Wolf. 31. Jahrg.
4 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 112 S. m. 3 Taf.) Zrich, Hh!-.

n. 3. 60

Wissen, das, der Gegenwart. Deutsche Universal-Bibliothek
f. Gebildete. 5054. Bd. 8. Prag. Tempsky. Leipzig-,
Freytag. a n. 1.

Inhalt: 50. Napoleon I. Eine Biographie v. Prof. Dr.

Aug. Kournier. 1. Bd: Von Napoleon's Geburt bis zur

egriindg. seiner Alleinherrschaft b. Frankreich. (XII,
241 S. m. chemigr. Porti-.) 51. Der Schall. Eine popu-
lre Darstellg. der physikal. Akustik m. besond. Beriioksicht.
der Musik. Von Privatdoe. Dr. Adf. Elsass. Mit 80 in

den Text gedr. Abbildgn. u. 1 Portr. (VIII, 216 S.) 52.
Der Ocean. Eine Einfhre;, in die allgemeine Meereskunde

y. Prof. Dr. Otto Krmmel. Mit 77 in den Text gedr.

Abbildgn. (XIII, 242 S.) 53. Die Schweiz. Von Prof.
Dr. J.J, Egli. Mit 48 landschaftl. Abbildgn. (VIII, 219 S.)

54. Die deutsche Sprache v. Prof. Dr. Otto Behaghel.
(IV, 231 S.)

Zllner, weil. Prof. Frdr., Erklrung der universellen
Gravitation aus den statischen Wirkungen der Elek-
tricitt u. die allgemeine Bedeutung d. Weber'schen
Gesetzes. Mit Beitrgen v. Wilh. Weber, nebst e. voll-

stnd. Abdr. der Orig.-Abhandlg. : Sur les forces qui
regissent la Constitution interieure des Corps apere u

pour servil' la determiuation de la cause et des lois

de l'action moleculaire par Prof. O. F. Mossotti. Mit
dem Bildnisse Newton's in Stahlst. 2. (Titel-) Auso-.

gr. 8. (XVI, 112 S.) Leipzig 1882, Fock. 2.
; geb.

n. 2. 75

2. Astronomie und Mathematik.

Auszug aus den Nivellements der trigonometrischen Ab-
theilung der Landesaufnahme. 15. Hft. Bearb. v. dem
Bureau d. Centraldirectoriums der Vermessgn. Mit je
1 Uebersichtstaf. gr. 8. Berlin, Mittler & Sohn.

n.n. 8. 70
Inhalt: 1. Prov. Rheinland, Bayerische Pfalz, Elsass-

Lothringen u. angrenzende Landestheile. (III, 85 S.) n.n.

1. 50. 2. Provv. Schleswig-Holstein, Hannover, West-
falen u. v. denselben umschlossene ausserpreussische Gebiete.

(107 S.) n.n. 1. 80. 3. Provv. Sachsen, Hessen-Nassau
u. die Thringischen Lande. (III, 106 S.) n.n. 1. 80.

4. Provv. Pommern, Brandenburg, Grossherzogthmer
Mecklenburg u. angrenzende Landestheile. (III, 108 S.) n.n.

1. 80. 5. Provv. Posen, Schlesien u. angrenzende Landes-
theile. (III, 120 S.) n.n. 1. 80.

Fischer, weil. Dir. Prof. Dr. Ernst Gfr., Kepler u. die

unsichtbare Welt. Eine Hieroglyphe. Mit dem Bild-
nisse Kepler's u. seines Denkmales in Stahlst., e. photo-
lithographisch-fcsm. Gedichte Kepler's u. e. Feder-

zeichnung, v. der Hand Knig Friedrich Wilhelm's IV.
v. Preusseu. Mit Eiuleitg. u. Ergnzgn. v. weil. Prof.
Frdr. Zllner. 2. (Titel-) Ausg. gr. 8. (66 S.) Leipzig
(1882), Fock. n. 1. 50; geb. n. 2. 25

Foerster, Prof. Dir. Dr. W., populre Mittheilungen zum
astronomischen Theile d. knigl. preussischen Normal-
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kalenders f. 1887. Auf Veranlassg. d. knigl. Statist.

Bureaus hrsg. gr. 8. (7 S.) Berliu, Verl. d. k. statist.

Bureaus. baar n. 1.

Foerster, Prof. Dir. Dr. W., u. Astron. P. Lehmann,
die vernderlichen Tafeln d. astronomischen u. chrono-

logischen Theiles d. knigl. preussischen Normalkalenders

f. 1887. gr. 8. (V, 119 S.) Ebd. baar n. n. 5.

Fort, O., u. 0. Schlmilch, Lehrbuch der analytischen
Geometrie. 2. Thl. Analytische Geometrie d. Raumes v.

Geh.-K. a. D. Dr. 0. Schlmilch. 5. Aufl. Mit in den

Text gedr. Holzschn. gr. 8. (VIII. 304 S.) Leipzig,

Teubner. n. 5.

Goodwin's (H. B.) Plane and Spherical Trigonometry.
In 3 Parts. 8vo. 8s. Od.

Hall (H. S.) & Knight's (S. R.) Algebraical Bxercises

and Examination Papers. Fcp. 2 s. 6 d.

Heis, weil. Prof. Dr. Bd., Sammlung v. Beispielen u. Auf-

gaben aus der allgemeinen Arithmetik u. Algebra. In

systemat. Folge bearb. f. Gymnasien, Realschulen, hhere

Brgerschulen u. Gewerbeschulen. 69. u. 70. Aufl. gr. 8.

(IV, 403 S.) Kln, Du Mont-Schauberg. 3.

Holzmller, Dir. Dr. Gust., Einfhrung in das stereome-

trische Zeichnen. Mit Bercksicht. der Krystallographie
u. Kartographie, gr. 8. (VI, 102 S. m. 16 Steintaf.)

Leipzig, Teubner. cart. n. 4. 40

Jahrbuch b. die Fortschritte der Mathematik, be-

grndet v. Carl Ortmann. Im Verein m. anderen Mathe-

matikern u. unter besond. Mitwirkg. v. Fei. Mller u.

Alb. Wangeriu hrsg. v. Max Henoch u. Emil Lampe.
15. Bd. Jahrg. 1883. 3. Hft. gr. 8. (LVII u. S. 769 1041.)

Berlin, G. Reimer. n. 7. (cplt. : n. 23. )

Jahrbuch, nautisches, od. Ephemeriden u. Tafeln f. d.

J. 1889 zur Bestimmung der Zeit, Lnge u. Breite zur

See nach astronomischen Beobachtungen. Hrsg. vom
Reicbsamt d. Innern. Unter Red. v. Prof. Dr. Tiet-

jen. gr. 8. (XXXII, 264 S.) Berlin, C. Heymann's
Verl. cart. baar n. 1. 50

Jolles, rrivatdoc. Dr. Stanisl., die Theorie der Osculanten

u. das Seimensystem der Raumcurve IV. Ordnung. II.

Species. Eiu Beitrag zur Theorie der rationalen Ebenen-
bschel, gr. 4. (24 S.) Aachen, Mayer. n. 2.

Kober, Dir. Dr. Jul., Aufgaben f. den Rechenunterricht,
f. Gymnasien u. Realschulen bearb. 1. Hft. 4. Aufl. 8.

(60 S.) Trier, Lintz. cart. n. 75

Krten, J. B., Theorie der magischen Zahlen-Quadrate
und Kreise. 8. (70 S.) Kln, Theissing in Comm.

u. 1.

Liehner, Lehr. L., das Ausziehen der Quadrat- u. Cubik-

wurzeln. Vollstndige auf die Auschaug. gegrndete
Anleitg. Mit e. grossen Anzahl berechneter Beispiele u.

anderweit. Aufgaben mit Bercksicht. der desfalls. prakt.
Recheuflle. Fr Schulen u. zum Selbstunterricht.-.

2., durch Wiederholungsfragen u. Uebuugsanfgaben
verm. Aufl. gr. 8. (VI, 39 S.) Sigmaringen, Tappen.

n. 60

Lilienthal, Doc. Dr. Rhold. v., Untersuchungen zur all-

gemeinen Theorie der krummen Oberflchen u. grad-

linigen Strahlensysteme, gr. 8. (VIII, 111 S.)Boun, Weber.
n. 4.

Mache, Landesschulinsp. Dr. Ign., b. die Sichtbarkeit

der Doppelsterne, gr. 8. (8 S.) Halle, Schmidt.
n. 40

Nivellements der trigonometrischen Abtheilung der

Landesaufnahme. 6. Bd. Mit 7 Taf. gr. 4. (VI, 348 S.)

Berlin, Mittler & Sohn in Comm. cart. n.n. 10.

Reiehel, Gymn.-Prof. Doc. Dr. Otto, die Grundlagen der

Arithmetik, unter Eiufhrg. formaler Zahlbegriffe dar-

gelegt. Hlfsbuch f. den Unterricht. 1. Thl. Natrliche,

algebr., gebrochene Zahlen, gr. 8. (32 S.) Berlin, Haude
& Spener. cart. n. 1.

Reidt, Gymn.-Prof. Dr. Frdr., Sammlung von Aufgaben
u. Beispielen aus der Trigonometrie u. Stereometrie.

Resultate der Rechuungs-Aufgaben. II. Thl. : Stereometrie,

3. Aufl. gr. 8. (48 S.) Leipzig, Teubner. n. 1. -

Heye, Trf. Dr. Thdr., die synthetische Geometrie im

Alterthum u. in der Neuzeit. Rede, geh. am 1. Mai
1886 beim Antritt des Rectorats der Kaiser-Williclms-

Universitt Strassburg. gr. 8. (18 S.) Strassburg, Heitz.

n. 40

Russell's (R.) Wonders of the Sun, Moon and Stars.

Fcp. 1 s.

Sailer, Dr. C, der Komet. Populre Darstellg. ber

phys. Beschaffenheit u. Bewegg. der Kometen, sowie der

Sonne ,
der Planeten

,
des Mondes und der Meteorite.

2. Aufl. 8. (4S S.) Hildburghausen. Gaddow & Sohn.
n. 50

Schmidt, Reg.- n. Schulr. J. P., die Elemente der Algebra,
f. hhere Lehranstalten bearb. 5. Aufl. gr. 8. (VI, 123 S.)

Trier, Lintz. n. 3.

Schoenfiiess, Privatdoc. Dr. Arth., Geometrie der Be-

wegung' in synthetischer Darstellung. Mit Fig. im Text,

gr. 8. (VI, 194 S.) Leipzig, Teubner. n. 4.

Schler, Willi. Frdr., die allgemeine Derivation, e. neuer

Grundbegriff der Fuuctionenrechnung, hier insbesondere

der Differentialrechnung. Eine Festschrift zum 500jhr.
Jubilum der Ruperto-Carola. gr. 8. (X, 94 S.) Ansbach,

Brgel & Sohn. 3.

Sternkarte, drehbare. Der Sternenhimmel zu jeder
Stunde d. Jahres. Ausg. f. Mittel-Europa. 4. Aufl. Chro-

molith. 4. (Mit Text auf der Rckseite u. Drehvorrichtg.)

Leipzig, Leipziger Lehrmittel-Anst. v. Dr. Osk. Schneider.
n. 1. 20

Vega, Geo. Frhr. v., logarithmisch-trigonometrisches
Handbuch. Neue vollstndig durchgeseh. n. erweit.

Ster.-Ausg. bearb. v. Dr. C. Bremiker. 69. Aufl. v.

Prof. Dirig. F. Tietjeu. gr. 8. (XXVIII, 575 S.) Berlin,

Weidmann. 4. 20

Vierteljahrsschrift der astronomischen Gesellschaft,

Hrsg. v. den Schriftfhrern E. Schoenfeld u. II. See-

liger. 21. Jahrg. 1. Hft. gr. 8. (67 S. m. 1 Lichtdr.-

Bild.) Leipzig, Engelmauu in Comm. n. 2.

Weinek, Dir. Prof. Dr. L , astronomische Beobachtungen
an der k. k. Sternwarte zu Prag im J. 1884, enth.

Orig.-Zeichngn. 0. Mondes. Auf ffentl. Kosten hrsg.

Appendix zum 45. Jahrg. [Mit 4 Taf. in Heliograv. u.

7 Holzschn.] gr. 4. (IV, 74 S.) Prag, (Calve). cart.

baar n.n. 12.

Wilson's (A.) The Junior Student's Algebra. New Edif,

Cr. 8vo. 3 s.

Zink, Job. J., das zerlegbare Patent-Tellurium zum syn-

thetischen Lehrgebrauche u. seine Anwendung beim

Unterrichte in der mathematischen Geographie. 3. verb.

Aufl. Ausg. f. Mittelschulen u. hhere Lehranstalten.

Handbuch zu den Apparaten I u. IL Mit in den Text

gedr. Holzschn. u. 2 Taf. 8. (IV, 58 S.) Wien, Perles

n. 1. 80

3. Physik und Meteorologie.

Bebber, Dr. W. J. van, Handb d. ausbenden Witterungs-
kunde. Geschichte u. gegenwrt. Zustand der Wetter-

prognose. [2 Thle.] 2. Tbl.: Gegenwrtiger Zustand der

Wetterprognose. Mit e. Vorwort v. Buys-Ballot. Nebst

1 Wolkentaf. u. 66 Holzschn. gr. 8. (X, 503 S.) Stutt-

gart, Euke. n. 11. (cplt.: n. 19. )

Beobachtungen der meteorologischen Stationen im

Kuigr. Bayern unter Bercksicht. d. Gewittererscheingn.
im Kuigr. Wrttemberg u. Grossherzogth. Baden, hrsg.

v. d. knigl. meteorolog. Central-Station durch Dir.

Privatdoc. Dr. Carl Lang u. Adjunct Dr. Fritz Erk.
8. Jahrg. 1886. 4 Hfte. gr. 4. (1. Hft. 42 S.) Mnchen,
Th. Ackermauu's Verl. baar n. 18.

Finger, Prof. Doc. Dr. Jos., Elemente der reinen Mechanik,
als Vorstudium f. die aualyt. u. angewandte Mechanik

u. f. die mathemathische Physik an Universitten u.

techu. Hochschulen, sowie z. Selbstunterricht. 6. [Schluss-]

Lfg. gr. 8. (XVI u. S. 641792 m. eingedr. Fig.) Wien,
Holder. n. 3. 60 (cplt.: n. 20. )

Gariel (C.-M.). Traite pratique d'electricite comprenant
les applieations aux sciences et l'industrie. Tome II

(demierl. Avec 347 figures. Gr. in-8. 28 fr.

Long, Ger.-Phys. San.-R. Dr. R., Instruction b. den

zweckmssigen Gebrauch d. zusammengesetzten Mi-

kroskops, gr. 8. (35 S.). Berlin. Th. Ch. F. Enslin.

n. 1.

Maseart (K.) et J. Joubert. Lecons sur l'electricite

et le magnetisme. Tome II. Methodes de mesures et

applieations. Avec 137 figures dansle texte. Gr. in-8. 28 fr.

Netoliczka, Rath Prof. Dr. Eug., illustrirte Geschichte

der Blektricitt von den ltesten Zeiten bis auf unsere

Tage. Fr weitere Kreise bearb. gr. 8. (VIII, 288 S.)

Wien, Pichler's Wwe. & Sohn. n. 3.

Polarforsehung, die internationale, 18821883. Die ster-

reich. Polarstation Jan Mayen, ausgerstet durch Se.
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Exe. Grat' Hanns Wilczek, geleitet vom k. k. Corvetten-

Capitn Emil Edlen v. Wohlgemuth. Beobachtungs-
Ergebnisse, hrsg. v. der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften. 3. Bd. mit 9 Taf. u. 2 Holzsehn. [mp.-4. (X,
132 u. 44 S.) Wien, (u.iold's Sohn in Comm. cart.

n. 14. |l. u. 8.: 50. )

Scherrer, Keallehr. J das Pinakoskop u. seine Anwen-

dung f. den naturwissenschaftlichen, geographischen u.

kunstgeschichtlichen Anschauungs-Unterricht an Volks-

schulen, hheren Lehranstalten n. in ffentlichen Vor-

trgen, sowie zu belehr, n. unterhalt. Vorstellgn. in Fa-

milien, Gesellschaften u. Bildungsvereinen. Eine popu-
lre Abhandig. Mit 30 Fig. in Holzschn. gr. 8. (61 S.)

Speicher. (Hern, Jenni.) baar n. 2.

Soellner, 1!., praktischer Fhrer zur Erlernung der

Perspektive f. Zeichner u. Maler. Mit 26 Torlageblttern
(in Stein- n. Liebtdr., carl.). Leiehtfasslicher u. grnd-
licher Leitfaden f. hhere Schulen u. zum Selbstunter-

richt. Vorbereitung zu akadem. Studien. Mit e. Anh.:
Grndliche l'nlerweisg. zur Aquarell- u. Oelmalerei,
nebst Angaben b. das geeignetste Material dazu u.

einiger Bezugsquellen. Register in. fachgemsser Ter-

minologie gr. 8. (190 S.) Leipzig, O. Wigand. cavt.

n. 14.

Stary, Prof. W., u. Ingen. Assist Frdr. Cechc, physi-
kalische Diagramme u. Bilder zur Erluterung der

Principien u. Apparate beim Unterrichte in der Physik
an Hochschulen, Militranstalten, Mittelschulen, Gewerbe-

schulen, Lehrer- u. Lehrerinnenbildungsanstalten etc.

8. (lith., z. Tbl. frb.) Taf. in 11 Blttern. Imp.-Fol.
Nebst kurzgefasster Beschreibg. gr. 8. (7 S.) Prag (Neuge-
bauer). n. 8.

Swinton's (A. H. C.) Elementary Principles of Electric

Lighting. Cr. 8vo. limp. 1 s. 6 d.

Winter, Realschullehr. Willi., Lehrbuch der Physik zum
Schulgebrauche, gr. 8. (V11I, 495 S. m. Fig.) Mnchen,
Th. Ackermann's Verl. n. 4. 80

Wst, C, Abriss der Geschichte der Blektricitt. Mit
18 Abbildgn. gr. 8. (68 S.) Aarau, Wirz-Christen.

n. 80

4. Chemie und chemische Technologie.
Anderson's (J. H.) Public School Chemistry. 2nd Edit.

Cr. 8vo. 2 s. 6 d.

Anleitung, kurzgefasste, zur qualitativen chemischen

Analyse, gr. 8. (37 S.) Giessen, Ricker. cart. n. 1. 60

Arend, Prof. Dr. Rud., Leitfaden f. den Unterricht in d.

Chemie. Methodisch bearb. 2., durchgeseh. u. bericht.

Aufl. Mit 85 in den Text eingeschalteten Holzschn.

gr. 8. (VI, 86 S.) Hamburg, Voss." n. 80

Arnold, Doc. Dr. Carl. Pharmakognosie, pharmaceutisch-
chemische Prparate u. Receptirkunde, auf Grund der

Pharmacopoea Germanica, editio altera, fr die Thier-
heilkunde bearb. Erscheint an Stelle der 3. Aufl. der

Veterinr-Pharmakope v. weil. Prof. C. Bergman.
gr. 8. (X, 274 S.) Hannover, Schmorl & v. Seefeld.

n. 6.

Bernatzik, Reg.-R. em. Prof. Dr. Wr
., u. Prof. Dr. A. E.

Vogl, Lehrbuch der Arzneimittellehre. Mit gleichmss.
Rercksicht. der sterreich, u. deutschen Pharmacopoe
bearb. 2. Hlfte. 2. Abth. gr. 8. (LXXVIII u. S. 561

764.) Wien, Urbau & Schvvarzenberg. n. 6.

(cplt.: n. 18.
; geb. n. 20. )

Bernthsen, A., zur Frage nach der Constitution der Saf-

franine u. verwandter Farbstoft'e. [Aus: Verhandlgn.
d. naturhist.-med. Vereins zu Heidelberg."] gr. 8. (12 S.)

Heidelberg, ('. Winter. baar n. 40

Brutigam, Walter, Untersuchungen b. die Mikroorga-
nismen in Schlampe u. Biertrebern. Inaugural-Disserta-
tion. gr. 8. (32 S. m. 2 Taf.) Leipzig, (K. F. Khler's

Antiqu.) n. 1. 60

Brieger, Prof. Assist. Dr. L., Untersuchungen b. Pto-
maine. 3. Tbl. gr. 8. (119 S.) Berlin, Hirschwald.

li. 2. 80 (13.: n. 6. 40)

Gusenburger, H., die Untersuchungen der Schmierle
u. Fette m. specieller Bercksicht. der Mineralle, gr. 8.

(37 S.) Luxemburg, (Schamburger). n. l. 20

Hesekiel, Dr. Ad f., die Pyridinbasen in der chemischen
Litteratur. gr. 8. (V, 154 S.) Hamburg, Voss n. 4.

Hjeld, Edv., die intramoleculare Wasserabspaltung bei

organischen Verbindungen. Monographisch dargestellt.

[Aus: Acta societatis scientiarum Feunicae."] gr. 4.

(6fi S.) Helsingfors. (Berlin, O. Enslin.) baar n. 2. 50

Kleyer, Dr. Adpb., die Chemie in ihrer Gesamtheit
bis zur Gegenwart u. die chemische Technologie der
Neuzeit. Bearb, nach eigenem System unter Mitwirke.
d.r bewhrtesten Krfte. Mit zahlreichen lllustr. 1 3.

Uli. gr. 8. (S. 148.) Stuttgart, Maier. a n. 25

Kopp, Herrn., memoire sur les volumes moleculaires des

liquides. Remarques sur un memoire de M. Bartoli

public dans les Annales de chimie et de physique, c

s6rie, inais 1886. Avec un avant-pi'opos expliquant
pourquoi ce memoire n'est pas publie dans les meines
Annales et contenant quelques remarques conceruant

,.les origines de l'alchimie" de M. lierthel.it et Jes

Beitrge zur Geschichte der Chemie" de H. Kopp.
gr. 8. (XVI, 31 S.) Heidelberg, C. Winter. n. 1. 20

Mayer, Prof. Dr. Adf., Lehrbuch der Agriculturcbemie
in 40 Vorlesungen, zum Gebrauche an Universitten u.

hheren landwirtschaftlichen Lehranstalten, sowie zum
Selbststudium. In 2 Thln., nebst Anh.: Lehrbuch ehr

Ghrungschemie. Mit Holzschn. u. 2 lith. Taf. 3. verb.
Aufl. 2.-5. Abth. gr. 8. (1. Bd. X u. S. 209414 u. 2.

Bd. IV, 332 S. u. Anh. VIII, 220 S.) Heidelberg, C. Winter.
n. 4.

Muspratt's theoretische, praktische u. analytische Chemie
in Anwendung auf Knste u.Gewerbe. Encvklopdisehes
Handbuch der technischen Chemie v. F. Stohmann
u. Bruno Kerl. Mit zahlreichen in den Text eingedr.
Holzst. 4. Aufl., unter Mitwirkg. v. E. Beckmann,
11. Biederman, R. Bunte etc. (In 7' Bdu.) 1. Bd. 1. Ll'g.
hoch 4. (Sp. 1 64.) Braunschweig, Vieweg & Sohn.

n. l. 20

Opperniann, Dr. H., die Magnesia im Dienste d. Schwamm-
vertilgung, Reinigung d. Effluvien u. Pflanzensfte, der
Desinfection u. Beseitigung von Pilzbildungen u. der

Conservirung, sowie Heilung der Diphtheritis. 8. (63 S.)

Bernburg, Bacmeister. n. 1. 50

Ostwald, Prof. Dr. Willi., Lehrbuch der allgemeinen
Chemie. 2. (Schluss-)Bd. Verwandtschaftslehre, gr. 8.

(1. Hlfte 448 S. m. 27 Holzschn.) Leipzig. Engelmanu.
() n. 20

;
Einbd. () n.n. 2. 50

Schaedler, Dr. Carl, die Technologie der Fette u. Oele

der Fossilien (Mineralle), sowie der Harzle U.Schmier-
mittel. Mit zahlreichen Textillustr. u. mehreren Taf.

4. Lfg. gr. 8. (S. 481624.) Leipzig, Baumgrtner.
() n. 4.

Seil, Reg.-R. Prof. Dr. Eug., b. Kunstbutter. Ihre Her-

stellg., sanitre Beurtheilg. u. die Mittel zu ihrer Unter-

scheidg. v. Milchbutter. Beitrge zur Kenntniss der
Milchbutter u. der zu ihrem Ersatz in Anwendung ge-
brachten anderen Fette. [Aus: Arbeiten d. kaiserl.

Gesundheitsamtes".] hoch 4. (67 S. m. eingedr. Fig.)

Berlin, Springer. u. 3.

Tappeiner, Prof. Dr. H., Anleitung zu ehemisch-diagno-
stischen Untersuchungen am Krankenbette. Mit 8 Holz-

schnitten. 2. verm. u. verb. Aufl. 8. (VI, 818.) Mnchen,
Rieger. cart. n. 1.

Teplow, Ing.-Obrist M.N., die Schwingungsknoten-Theorie
der chemischen Verbindungen. [Aus dem Russ. bers,

v. L. Jawein.] 2. Lfg. Lex.-8. (IV u. S. 73 136 in.

eingi dr. Fig. u. 1 Taf.) St. Petersburg. (Leipzig, Voss'

Sort.) n. 3. (1 u. 2.: n. 5. )

5. Geologie, Mineralogie, Bergbau.

Beissel, Ingn., der Aachener Sattel u. die aus demselben
vorbrechenden Thermalquellen. Mit 10 Holzschn. u. 4,

zum Theil in Farbendr. ausgefhrten Taf. gr. 8. (XV,
338 S ) Aachen, Mayer. n. 10

Blaas, Dr. .1., Skizze der geologischen Geschichte des

limthals. [Aus: Der Tourist."] gr. 8. (12 S.) Innsbruck,

(Wagner). baar n. 28

Blanekenhorn, Dr. Max, die fossile Flora d. Buntsand-
steins u. d. Muschelkalks der Umgegend v, Commern.
Mit 8 (lith.) Taf. [Aus: Palaeontographica".] gr. 4.

(38 S. m. 8 BI. Erklren.) Stuttgart, Schweizerbart.
baar n. 20.

Brezina, Dr. Aristides, nie die Krystallform d. Tellurit.

Mit 3 big. im Texte. [Aus: Almaleu d. k. k. natur-

histor. Hofmuseums."] Lex.-8. (18 S.) Wien, Holder, n. 1. 20

Ernst, Bergdir. A., verschiebliche Haldensturz-Bhne f.

Bergbau- u. derartige Betriebe, gr. 8. (6 S. m. 1 Steintaf.)

Freiberg, Graz & Gerlach in Comm. baar n. 1.
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Gesell, Alex., geologische Verhltnisse d. Steinsalzberg-
baugebietes v. Sovr m. Rcksicht auf die Wiederer-

ffnung der ertrnkten Steinsalzgrube. Mit 4 lith. Taf.

[Mittheilgn. ausd. Jahrb. d. k. ung. geol. Anstalt, 7. Bd.
5. litt,] Lex.-8. (28 S.) Budapest (Kilin). n. 3.

Goldschmidt, Dr. Vict, Bestimmung d. specifischen Ge-
wichtes v. Mineralien. [Aus: Annalen d. k. k. natur-
histor. Hofmuseums."] Lex.-8. (8 S.) Wien, Holder.

n. 80
Jahrbuch f. das Berg- u. Httenwesen im Knigreich

Sachsen auf d. J. 1886. Auf Anordnung d. knigl.
Finanzministeriums hrsg. v. Bergr. Prof. C. G. Gott-
schalk. Mit 16 lith. Taf. gr. 8. (VI, 168 u. 263 S.)

Freiberg, Craz & Gerlach in Comin. n.n. 6.

Jahrbuch, neues, f. Mineralogie, Geologie u. l'.ilaeonto-

logie. Unter Mitwirkg. e. Anzahl v. Fachgenossen Insu.
v. M. Bauer, W. Dames u. Th. Liebisch. 4. Bei-

lage-Bd. 3. Hft. gr. 8. (III u. S. 473630 m. eingedr.
Holzschn. u. 11 Taf.) Stuttgart, Schweizerbart. n. 6.

(4^ Beilage-Bd. cplt.: n. 26. )

Neumayr, Dr. Melch., Erdgeschichte. 1. Bd. Allgemeine
Geologie. Mit 334 Abbildgn. im Text, 15 Aquarelltaf.
n. 2 Karten v. E. Heyn, (i. Peters, K. Poschinger u. a.

Lex.-S. (XII, 653 S.) Leipzig, Bibliograph. Institut, geb.
n. 16.

Sehleiden, M. J., das Meer. 3. Aufl., unter Mitwirkung
hervorrag. Fachgelehrten bearb. n. hrsg. v. Dr. Ernst
Voges. Mit dem Portr. Schleiden's in Lichtdr., frb.
Taf. u. Vollbildern, ber 300 Holzschn. u. 1 Karte.
4. u. 5. Lfg. Lex.-S. (8. 145240.) Leipzig, Frohberg.

n. 1.

Schmidt, Prof. Dr. Adf, Geologie d. Mnsterthaies im
badischen Schwarzwald. 1. Tbl.: Das Grundgebirge.
Mit e. geognost. Karte, gr. 8. (IV, 151 S.) Heidelberg,
('. Winter. n. 4. 80

Seidel, Sem.-Oberlehr. Beruh., die archischen Forma-
tionen d. Erzgebirges in der Umgebung v. Zschopau.
gr. 8. (45 S.) Zschopau, Easchke. n. 80

Stur, D., Beitrag zur Kenntniss der Flora d. Kalktuffes
u. der Kalkt iiflf-Breccie v. Htting bei Innsbruck. Mit
2 Lichtdr.-Taf. u. 2 Zinkotyp. [Aus: Abhandlgn. d. k.

k. geolog. Beichsanstalts."] Imp.-4. (28 S.) Wien, Holder
in Comm. n. 6.

Tecklenburg, Bergr. Tit.. Handbuch der Tiefbohrkunde.
1. P>d. Das engl., deutsche u. canad. Bohrsvstern. Mit
34 Holzschn. u. 22 lith. Taf. Lex.-S. (VIII, 116 S.) Leipzig,
Baumgrtner. n. 8.

Theile, Dr. F., die Eiszeit, m. besond. Beziehg. auf die
snd v. Dresden, die Oltersteine u. andere erratische

Blcke der Dresdner Heide u. die geschliffenen Geschiebe

[Dreikantner]. Mit zahlreichen in den Text gedr. Ab-
bildg. [Aus: Ueher Berg u. Thal".] 8. (85 S.) Dresden,
Warnatz & Lehmann. n. 1. 50

Turner, A., die Geologie der primitiven Formationen.
Theorie d. primren Entwickelungsstadien d. Erdkrpers.
3. vernd. Aufl. gr. 8. (VI, 88S.) Leipzig, Thomas.

n. 2.

Ueber den Eiufluss der Luftdruck-Schwankungen auf die

Entwiekehmg v. Schlagwettern. Bericht b. die in Be-
zug auf diese Frage iu der erzherzogl. Albrecht'scheu
Steinkohlengrube bei Karwin iu Oesterreichisch-Sehlesien
ausgefhrten Versuche. Mit 12 lith. Taf. 2. Aufl. gr. 4.

(20 S.) Teschen, Prochaska. n. 5.

Zeitschrift f. Kristallographie u. Mineralogie, unt. Mit-
wirkung zahlreicher Fachgeuosseu d. In- u. Auslandes
hrsg. v. P. Groth. 11. Bd. 5. u. 6. Hft. gr. 8. (XII u.
5. 449674 m. 3 eingedr. Holzschn., 1 Holzschn.- und
4 Steintaf.) Leipzig. Engelmann. n. 11.

(11. Bd. cplt.: n. 34. )

Zimmermann, Dr. W. F. A., Wunder d. Urwelt. 30. Aufl.
Nach dem neuesten Standpunkt der Wissenschaft bearb.
v. Dr. S. Kalischer. Suppl. 28 43. Lfg. gr. 8. ( 2 1

/, B.)
Berlin, Hempel. n. 50

6. Zoologie und Palaeontologie.
Archiv fr Naturgeschichte. Gegrndet von A. F. A.

Wiegmann, fortgesetzt v. W. F. Erichson 11. F. II.

Troschel. Hrsg. von Prof. Dr. Ed. v. Wartens. 50.

Jahrg. 1884. 0. Hft. gr. 8. (2. Bd. IV .1. S. 615745.)
Berlinj Nicolai's Verlag, n. 6. (50.. Jahrg. cplt.: n.

53.

Benson's (Rev. C. W.) Our Irish Song Birds. Fcp. gilt. 4 s.

Bericht b. die wissenschaftlichen Leistungen aus der
Naturgeschichte der niederen Thiere whrend der Jahre
1882-1883 (bezglich 18801884). Von DD. J. Kenne]
v. Linstow u. Prof. E. v. Hrtens. 2. Tbl. gr. 8
(III, 131 S.) Berlin, Nicolai's Verl. n. 6. (1. u. 2. : n. 15.

Bltter d. bhmischen Vogelschutz-Vereines iu Prag.
Red.: Dr. Wlad. Schier. 13. Jahrg. Febr. 1880 bis
Juni 1884. gr. 8. (IV, 192; IV, 192 u. 132 S. m. ein-

gedr. Illustr. u. Karten.) Prag, Reiuwart.

Herabges. Pr. baar n.n. 4.

Brauer, Prof. Dr. Frdr., Ansichten b. d. palozoischen
Insecten u. deren Deutung. Mit 2 photp-zinkogr. Taf.

[Aus: Annalen d. k. k. naturhistor. Hofmuseums."]
Lex. -8. (40 S.) Wien, Holder. n. 4.

Braun, Prof. Dir. Dr. M* das zootomische Prakticum.
Eine Anleitg. zur Ausfhrg. zoolog. Uutersuchg'n. f.

Studirende der Naturwissenschaften, Mediciner, Aerzle
u. Lehrer. Mit 122 in den Text gedr. Holzschn. gr. 8.

(XL 24.8 S.) Stuttgart, Enke. n. 7.

Eronn's, Dr. II. G., Klassen u. Ordnungen d. Thierreicbs,
wissenschaftlich dargestellt in Wort u. Bild. Mit auf
Stein gezeichn. Abbildgn. 6. Bd. 3. Abth. 5053. Lfg.
Lex.-8. Leipzig, C. F. Winter. n. 1. 50

Inhalt: Repitilien, fortgesetzt v. Prof. Dr. C. K. Hoff-
mann. 50 53. Lfg. (S. 1569 1680 m. 7 El. Erklrgn.)

Challenger (H. M. S.) Report of the Scientilic Results
of the Voyage of Zoology. 4. Vol. 14. 2 2 s.

Eriehsen, Dr. W. F., Naturgeschichted. Insecten Deutsch-
lands. Fortgesetzt v. Prof. Dr. II. Schaum, Dr. G.
Kraatz, H. v. Kiesenwetter u. Jul. Weise. l.Abth.

Coleoptera. 6. Bd. Bearb. v. Jul. Weise. 4. Lfg. gr. 8.

(S. 569 768.) Berlin, Nicolai's Verlag. n. 6.

Herbich, Dr. Frz., palontologische Studien b. d. Kalk-
klippeu d. Siebenbrgischen Erzgebirges. Mit 21 (Licht-
druck-)Taf. [Mittheilgn. aus dem Jahrb. d. k. trug, geolog.
Anstalt, 8. Bd. 1. Hft.] Lex.-8. (54 S. m. 21 Dl. Er-

klrgn.) Budupest (Kilin). n. 5.

Jahrbcher, zoologische, Zeitschrift f. Systematik, Geo-
graphie u. Biologie der Thiere. Hrsg. v. Dr. J. W. '

Spengel. 1. Bd. 2. Hft. gr. 8. (S. 225416 m. 10

Holzschn. n. 6 Taf.) Jena, Fischer. n. 8. (1. u. 2.:

n. 17. )

Kittl, Ernst, b. die miocenen Pteropoden v. Oesterreich-

Ungarn. Mit 1 lith. Taf. [Aus: Annalen d. k. k. natur-
histor. Hofmuseums."] Lex. -8. (28 S.) Wien, Holder.

n. 2. 80

Koch, Dr. Willi., neue Anthozoen aus dem Golf v. Guinea.
Mit 5 Taf. gr. 8. (36 S.) Marburg, Elwert's Verlag, n. 2. 40

Kohl, Frz. Frdr., b. neue u. seltene Antilopen d. k. k.

naturhistorischen Hofmuseums. Mit 4 lith. Taf. [Aus:
Aunalen d. k. k. naturhistor. Hofmuseums," Lex. -8.

(12 S.) Wien, Holder, u. 4.

Kosehinsky, Dr. Carl, ein Beitrag zur Keuntniss der

Bryozoenfauna der lteren Tertirschichten d. sdlichen

Bayerns. 1. Abth.: Cheilostomata. Mit 7 (5 Lichtdr. -

u. 2 Stein-)Taf. [Aus : Palaeoutographica".] gr. 4.

(III, 73 S. m. 7 Bl. Erklrgn.) Stuttgart, Schweizerbart.
baar n. 20.

Landois, Prof. Dr. II., Westfalens '1 hierleben. (2. Tbl.)
Die Vgel in Wort u. Bild. Hrsg. v. der zoolog. Section
f. Westfalen u. Lippe unter Leitg. ihres Vorsitzenden
Prof. Dr. II. L. Mit 1 Titelbilde, 13 Vollbildern nach

Orig.-Zeichngn. in Holzschn. u. zahlreichen Text-Illustr.

2. u. 3. Lfg. Lex.-S. (S. 65-192.) Paderborn, F. Schii-

ningh. a n. 1. 80

Martin, Phpp. Leop., die Praxis der Naturgeschichte.
Ein vollstnd. Lehrbuch b. das Sammeln leb. u. todter

Naturkrper; deren Beobachtg., Erhaltg. u. Pflege im
freien 11. gefangen. Zustande; Konservation, Prparation
u. Aufstellg. in Sammlgn. Nach den neuesten Erfahrgn.
bearb. 1. Tbl. gr. 8. Weimar, B. F. Voigt. 6.

Inli alt: Taxidcrmie od. die Lehre vom Prparieren,
Konservieren u. Ausstopfen der Thiere n. ihrer Theile; vom
Naturaliensammeln auf Reisen u. dem Naturalienhandel.

3. verb. Aufl., rcv. v. Leop. u. Paul Martin unter Mit-

will., v. Konserv. Hodeck. Mit Ph. L. Martins (Lichtdr.-)

ildniss u. e. Atlas, enth. 10 Taf. nach Zeichngn. v. L.

Martin. (XVI, 185 S.)

IVLartim u. Chemnitz, systematisches Conchylien-Cahinet.
Iu Verbindg. m. DD. Philippi, L. Pfeiffer. Dunker etc.

neu hrsg. u. vervollstndigt v. H. C. Kster, nach
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dessen Tode fortgesetzt v. Dr. W. Kobelt u. H. C.

Weinkauff. 335 338. Lfg. gr. 4. (112 S. m. '-'1 color.

Steintaf.) Nrnberg. Bauer -^ Raspe. baar n. 9

Martini u. Chemnitz, dasselbe. 109. u. HO. Beotion.

gr. 4. Ebd. a n. 27.

Inhalt: 109. Planorbis III. (S. 183310 m. IT col.

Steint.) 110. Planorbis IV u. Rissoina 11. (S. 311430
in. 5 color. Steintafeln u. S. t> 1 205 m. 11 color. Stein-

tafcln.)

Mittheilungen ans der zoologischen Station zu Neapel,

zugleich e. Repertorium f. Mittelmeerknnde. 6. Bd.

4. litt. gr. s. (IV u. S. 481756 m. 8 Taf.) Berlin,

Friedlnder & Sohn. n. 18. (6. Bd. cplt. : n. 58. )

Mbius, Prof. Dr. Karl, die Bildung, Geltung u. Bezeich-

nung der Arthegriffe u. ihr Verhltniss zur Abstammungs-
lehre. [Ans: Zool. Jahrbb."] gr. 8. (36 S.) Jena, Fischer.

n. 1.

Neuhaus, Past. em. G. II., Diptera marchica. Systema-
tisches Verzeichniss der Zweiflgler (Mcken n. Fliegen)
der Mark Brandenburg. Mit kurzer Beschreibg. u.

analyt. Bestimmungs-Tabellen. Mit 6 litli. Tal', und

3 lli.'lzschu. gr. 8. (IV, XVI, 371 S.) Berlin, Nicolai's Verl.

n. 12.

Noetling, Fritz, Crustaceen aus dem Sternberger Gestein.

Mit 1 Taf. gr. 8. (6 S.) Gstrow (Opitz & Co.)

baar n. 75

Reichenbach, Dr. Heinr., Studien zur Entwickelungsge-
schichte d. Flusskrebses. Mit 11 Quart- u. 8 Doppeltaf.
in Ton- u. Farbendr. [Aus: Ahhandlgn. d. Senckenherg.
naturforsch. Gesellsch."] gr. 4. (VI, 137 S.) Frankfurt

a/M., Diesterweg iu Connn. n. 36

Russ, Dr. Karl, der Wellensittich. Seine Naturgeschichte,

Pflege u. Zucht. 2. Aufl. 8. (IV, 113 S.) Magdeburg,
Creutz. n. 1. 50

Schulze, Frz. Eilhard, b. den Bau u. das System der

Ilexaetinelliden. [Aus: Ahhandlgn. d. k. preuss. Akad.
d. Wiss. zu Berlin."] gr. 4. (97 S.) Berlin (G. Reimer).

baar n. 4.

Seniper, Prof. Dr. C, Reisen im Archipel der Philippinen.
2. Tbl. Wissenschaftliche Resultate. 5. Bd. 1. Lfg. gr. 4.

Wiesbaden, Kreidel. n. 24

Inhalt: Die Schmetterlinge der Philippinischen Inseln.

Beitrag zur indo-malayischen Lepidopterenfao.ua v. Geo.

Sem per. l.Bd.: Die Tagfalter. Rhopalozera. 1. big.

Mit 9 color. (Licht. Ir.-ITaf. u. Adernetzen im Texte. (46 S.

m. Bl. Erklrgn.)

Staudinger, Dr. ., u. Dr. E. Schatz, exotische Schmetter-

linge. 1. Tbl.: Abbildungen u. Beschreibgn. der wich-

tigsten exot. Tagfalter in systemat. Reihenfolge m. Be-

rcksicht. neuer Arten. Unter techn. Mitwirkg. v. Dr.

H. Langhans. Jlit gegen 1500 color. Ahbildgn. auf

100 (lith. u. color.) Taf. 214. Hft. Fol. (
5 Taf. m.

Text S. 7 138.) Frth, Lwensohn. a n. 4.

Stuhlmann, Dr. Frz., die Reifung d. Arthropodeneies
nach Beobachtungen an Insekten, Spinnen, Myriapoden
u. Peripatus. Mit 2 Abbildgn. im Text u. 6 lith. Taf.

[Aus: Berichte d. naturforsch. Gesellsch. zu Freiburg
i Br."] gr. 8. (128 S.) Freiburg i/Br., Mohr. n. 6

Strz, B., Beitrag zur Kenntniss palaeozoischer Seesterne.

.Mit 7 (lith.) Taf. [Aus: Palaeontographica".] gr. 4.

(24 S. m. 7 Bl. Erklrgn.) Stuttgart. Schweizerbart.
baar n. 20.

Tauseh, Dr. Leop., b. die Fauna der nicht-marinen Ab-

lagerungen der oberen Kreide d. Csingerthales bei Ajka
im Bakony (Veszprimer Comitat,' Ungarn) u. b. einige

Conchylien der Gosaumergel v. Aigen bei Salzburg.
.Mit :;

(lith.) Taf. [Aus: Ahhandlgn. d. k. k. geolog.
Reichsanstalt. "] Imp.-4. (32 S. m. 3 Bl. Erklrgn.) Wien,
Holder in Comm. n. 6.

Zeitschrift, deutsche entomologische [frher Berliner

entomolog. Zeitschrift"], hrsg. v. d. deutschen entomolog.
Gesellschaft [frher Berliner entomolog. Verein"] in

Verbindg. in. Dr. G. Kraatz u. verschiedenen gelehrten
GeseUschaften. Red.: Dr. G. Kraatz. 30, Jahrg. [1886.]
l. Hft. gr. 8. (S. 33256 m. 1 Lichtdr.-Taf.) I

Nicolai's Verl. baar n. 8.

Zeitschrift f. wissenschaftliche Zoologie, begrndet von
Carl Thdr. v. Siebold u. Alb. v. Klliker, hrsg. v.Proff.

Alb. v. Klliker u. Ernst Ehlers. 43. Bd. 3. IIft.gr. 8.

(S. 369536 in. 1 Holzschn. u. 5 Taf.) Leipzig, Engel-
mann. n. 11. (13.: u. 33. )

7. Botanik und Land wLrth Schaft.

Behrens, Jobs., b. die anatomischen Beziehgn. zwischen

Blatt u. Rinde der Coniferen. Inaugural-Dissertation.
8. (51 S.) Osterode a./ll. (Kiel, Lipsius & Tischer.) baar

n. 1.

Beitrge zur Biologie der Pflanzen. Hrsg. v. Dr. Ferd.

Colin. 4. Bd. 2. Hft. Mit 8 Taf. gr. 8. (S. 97251.)
Breslau, Kem's Verlag, n. 10. (I IV, 2.: n. 99. )

Beneeke, Doc. Dr. Frz., Anleitung zur mikroskopischen

Untersuchung der Kraftfuttermittel auf Verflschungen
u. Verunreinigungen. Fr die Praxis bearb. Mit 44 iu

den Text gedr. Abbildgu. gr. 8. (VI., 117 S.) Berlin,

Parey. n. 3.

Britzelrnayr, M., Hymenomyceten aus Sdbayern. Boleti

u. Ergnzgn. zu den Agaricinis. 24 (autogr. u.) color.

Taf. gr. 8. Berlin, Friedlnder & Sohn, baar n.n. 12. 50

Christy's (T.) New Commercial Plants and Drugs. No. 9.

Roy. 8vo. sewed. 2 s. 6 d.

Daiber, Prof. J.. Taschenbuch der Flora v. Wrttemberg.
Zum Gebrauch f. botan. Exciirsioneu nach Limieischem

Systeme bearb. 4., verb. Aufl. 8. (VIII, 239 S.) lleil-

bronn, Scheurlen's Verl. n. 2.
;
cart. n. 2. 30

Engelhardt, Oberlehr. Herrn., die Tertirflora d. Jesuiten-

grabens bei Ktindratitz in Nordbhmen. Ein neuer

Beitrag zur Kenntniss der fossilen Pflanzen Bhmens.
Mit 21 (lith) Taf. gr. 4. (112 S.) Halle 1885. Leipzig,

Engelmann in Comm. u. 24.

Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik.
Unter Mitwirkg. v. Dr. J. van Bebber, Proff. DD.
A. Blomeyer, J. Bhm etc. Hrsg. v. Prof. Dr. E.

Wollny. 9. Bd. 1. u. 2. Hft. gr. 8. (164 S. m. 4 Taf.)

Heidelberg, C. Winter. n. 9.

Franek, Gymn.-Lehr, Dr. IL, Flora der nheren Umge-
bung der Stadt Dortmund. 8. (IX, 149 S.) Dortmund,

Koppen, cart. n. 1. 25

Gartzen, Apoth. Dr. W. v., Uebersicht d. natrlichen

Pflanzensystems. Fr Apothekerlehrlinge bearb. gr. 8.

(III, 28 S.) Kln, Du Mout-Schatiberg. cart.
.
n. 1.

Handbuch der Forstwissenschaft, in Verbindg. m. Prof.

Dr. A. Bhler, Ritter R. v. Domhrowski, Hofr. Prof.

Dr. W. Fr. Exuer etc. hrsg. V.Prof. Dr. Tuisko Lorey.
(In 2 Bdn.) (In ca. 25 Lfgn.) 1. Lfg. Lex.-8. (I. Bd. S.

1 48.) Tbingen, Laupp. n. 1.

Henslow's (Rev. Geo.) Floral Dissections illustrative of

Typical Genera of the British Natural Orders. 3rd Edit.

Obl. 4to. 4 s.

Hitzemann, Carl, Beitrge zur vergleichenden Anatomie

der Ternstroemiaceen, Dilleniaceen, Dipterocarpaceen u.

Chlaenaceen. Inaugural-Dissertation. 8. (96 S.) Kiel

(Lipsius & Tischer). haar n. 1. 20

Hoffmann, Carl, Lehrbuch der praktischen Pflanzenkunde

in Wort u. Bild f. Schule u. Haus, f. Gebildete aller

Stnde. 3. Aufl. mit ber 1000 kolor. Abbildgn. auf

61 Taf. in Doppelfolio. Neu bearb. v. Lehr. K. G. Lutz.
19. u. 20. (Schluss-) Lfg. Fol. (IV u. S. 81 96 m. 7 color.

Steintaf.) Stuttgart, C. Hoffmann's Verl. 90 (cplt.

geb.: n. 21. )

Jahrbcher, landwirtschaftliche. Zeitschrift f. Wissen-

schaft. Landwirtschaft u. Archiv d. kuigl. preuss.

Landes-Oekonomie-Kollegiunis. Hrsg. v. Geh. Ob.-Reg.-R.
Dr. H. Thiel. 15. Bd. [1886.] Suppl. I. gr. 8. Berlin,

Parey.
n. 10.

Inhalt: Beitrge zur landwirtschaftlichen Statistik v.

Preussen f. d. .1. 18S5. 1. Till. Bearb. im kgl. preuss.

Ministerium f. Landwirtschaft, Domnen u. Forsten. (V,

100 S. m. 153 S. Tal..)

Jahresbericht, oenologisc her. Bericht b. die Fortschritte

in Wissenschaft u. Praxis auf dem Gesamnitgebiete v.

Rebbau, Weiubereitg. u. Kellerwirthschaft ,
erstattet

unter Mitwirkg. v. DD. O. Saare, K. Portele, C.Am-
thor, J. Rotheit u. hrsg. v. Dir. Dr. C. Weigelt.
7. Jahrg. 1

!
. gr. 8. (XIV, 211 S.) Kassel, Ficher.

n. 6.

Karseh, Prof. Dr, A., Vademecum botanicum. Handbuch

zum Bestimmender in Deutsehland wildwachs., sowie

im Feld u. Gatten, im Park, Zimmer u. Gewchshaus
kultivirten Pflanzen. (In 1618 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8.

(64 S. m. 129 Illnstr.) Leipzig, Lenz. u. 1. 20

Kernstoek, Prof. F., Tal eile zur Bestimmung der Zier-

hlzer, Blatt- u. Decorationspflanzen nach dem Laube,

gr. 8. (36 S.) Bozen, Promberger. baar n. 1.
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Kohl, Privatdoc. Di-. Frdr. Geo., die Transpiration der
Pflanzen u. ihre Einwirkung auf die Ausbildung pflanz-
licher Gewehe. Physiologische Studie. Mit 4 lith.

Doppeltaf. u. 3 Holzsehn. gr. 8. (124 S.) Braunschweig,
II. Bruhn. n. 9

Krabbe, Privatdoc. Dr. G., das gleitende Wachsthum bei
der Gewebebildung der Gefsspflanzen. Mit 7 lith. Taf.

gr. 4. (VII, 100 S!) Berlin, Borntrger. n. 12

Kraus, Greg., b. Stoffwechsel bei den Crassulaceen.

[Aus: Abhaudlgn. d. naturforsch. Gesellsch. zuHalle. "]

gr. 4. (87 S.) Halle, Niemeyer. n. 3. 60

Lepere, die C'ultur d. Pfirsichbaumes am Spalier. Fr
Grtner, Gartenbesitzer u. Freunde d. Pfirsichbaumes.
2. umgearb. Aufl. v. Gnrteniusp. J. Hartwig. Mit 29
in den Text eingedr. Abbild gn. gr. 8. (VIII, 86 S.)

Weimar, B. F. Voigt. 1. 80

Martius, Dr. Carl Frdr. Phpp. v., et Aug. "Willi. Eichler,
fiora brasiliensis. Bnuineratio plantarum in Brasilia
hactenus detectarura, quas suis aliorumque botanicorum
studiis descriptas et methodo naturali digestas, partim
icone illustratas edd. Fase. 97. gr. Fol. (120 Sp. m.
27 Steintaf.) Monachii. Leipzig, F. Fleischer in Couim.

haar n. 30.

Monats-Berieht b. d. Beobachtungs-Ergebnisse der

forstlich-meteorologischen Stationen in Elsass-Lothringen.
Hrsg. v. der Hauptstation f. das forstl. Versuchswesen
zu Strassburg. Jahrg. 1886. 12 Nrn. (B.) gr. 4. Strass-

burg, Trbner in Comm. n.u. 5.

Naturgeschichte d. Pflanzenreichs. Grosser Pflanzeu-
athis m. Text f. Schule u. Haus. 80 Grossfoliotaf. m.
mehr als 2000 fein kolor. Abbildgn. n. 40 Bogen erlut.
Text nebst zahlreichen Holzsclm. Hrsg. v. Privatdoc.
Dr. M. Fnfstck. 2. 18. Lfg. Fol. ( 2 Taf. m. Text
S. 9 76

) Stuttgart, Hnselmann. haar n, . 50

Noll, Assist. Dr. F., 24 Blthendiagramme. Fr Studirende

zusammengestellt, gr. 8. (2 Chromolith. m. 4 S. Text.)
Breslau, F. Hirt. n. Od

Rabenhorst's, Dr. L., Kryptogamen-Flora v. Deutsch-
land, Oesterreich u. der Schweiz. (2. Aufl.) 3. Bd. 6 Lfg.
gr. 8. Leipzig. Kummer. () n. 2. 40

Inhalt: Die Farnpflanzen od. Gefssbiindelkryptogamen
[Pteridopbyta] v. Prof. Dr. Chr. Luerssen.: 6. Lfg. (S.
321384 m. eingedr. Fig.)

Dasselbe. 4. Bd. 3. Lfg. gr. 8. Ebd. () n. 2. 40
Inhalt: Die Laubmoose v. K. Gust. Lim prich t.

3. Lfg. (S. 129 192 m. eingedr. Fig.)

H-eineeke, W., Excursionsflora d. Harzes. Nebst einer

Einfahrg. in d. Terminologie u. e. Anleitg. zum Sammeln,
Bestimmen u. Konserviren der Pflanzen, schmal 8

(IV, 245 S.) Quedlinburg, Vieweg. n. 3.

Saccardo, P. A., fungi italici, autographice delineati.
Fase. 37 et 38. (Finis.) [Tab. 1441 1500.] hoch 4.

(15 autogr. u. color. Bl. m. 14 S. Text.) Patavii. (Berlin,
Friedlnder & Sohn.) baar n. 8. (cplt. : n. 152.

)

Sallac, Karl, die Cullur u. Bearbeitung der Weiden.
Vortrag, abgeh. am 22. Novbr. 1885 b. Aufforderg. d.

Landesculturrath.es f. das Knigreich Bhmen in der

Wanderversammlg. d. B. Leipaer land- u. forstwirth-
schafil. Vereines. [Aus: Nordbhm. Landwirth."] 8.

(51 S.) Bhm.-Leipa. (Prag, Reinwart.) n. 50

SehlechtendahL D. F. L. v., L. E. Langethal, Proff.

DB, u. akadem. Zeichenlehr. Dr. Ernst Schenk, Flora
v. Deutschland. 5. Aufl. Rev., verb. u. nach den neuesten
wissenschaftl. Erfahrgn. bereichert v. Prof. Dr. Ernst.
Ballier. Colorit n. Neuzeichngn. v. G. Pabst und
Walt. Mller. 168. 179. Lfg. B. (23 Bd. S. 81336 u.

24. Bd. S. 1200 m. 171 Chromolith.) Gera, Khler.
baar a n. 1

Schmidt, Archidiac. Adf., Atlas der Diatomaceenkuiide.
In Verbindg. in. Grndlei-. Grunow, Janisch u. Witt

hrsg. 23. n. 24. Hit. Fol. (8 Lichtdr.-Taf. m. 8 Bl. Br-

klrgn.) Aschersleben, Siever in Comm. baar a n. 6.

Dasselbe. 2. rev. Aufl. 7. 12. Uli. Fol. (
4 Lichtdr.-

Taf. m. 4 Bl. Erklrgn.) Ebd. baar n. 6.

Schober, Di-. Alfr., b. das Wachsthum der Pflanzen-
haare an etiolirten Blatt- u. Axenorganen. [Aus : Ztschr.
f. Naturwissenschaft."] gr. 8. (25 S.) Halle, Tausch &
Grosse. haar n. 80

Seboth, Jos., u. Jenny Sehermau], die Alpenpflanzen,
nach der Natur gemalt. Mit Text v. Ferd. Graf u. e.

Anleitg. zur Cultur der Alpenpflanzen v. Hofgrtne
Joh. Petrasch. 1. Bd. 2., verb. Aufl. 12. (III. 106 S.

m. 101 Chromolith.) Prag, Tempsky. Leipzig, Frey-
tag, geb. n.n. 17. 20.

Starke, K. botanischer Wegweiser f. die Umgegend v.

Weissenfeis, als Beitrag zur Frderg. der Heiniaths-
kunde zusammengestellt. 12. (126 S.) Weissenfeis, Prange,
geb. n. 1.

Tliome's, Prof. Dr., Flora v. Deutschland, Oesterreich u.

der Schweiz in Wort u. Bild. f. Schule u. Haus. Mit
Orig.-Zeichngn. v. Walter Mller. [3 Bde. m, gegen
600 Taf. in Farbendr.] 7. 12. Lfg. gr. 8. (2. Bd. IV u
S. 115242 u. l. Bd. S. 132 m. 78 Chromolith,) Gera,
Khler's Verl. n. 1.

Trouessart's (E. L.) Microbes, Ferments and Moulds.
With 107 Ilhistrations. Cr. 8vo. (International Scien-
tific Series.) 5 s.

Versuehs-Stationen, die landwirtschaftlichen. Organ
f. naiurwissenschaftliche Forschgn. auf dem Gebiete
der Landwirtlischaft. Unter Mitwirkg. smmtl. deut-
schen Versuchs-Stationen hrsg. v. Prof. Dr. Frdr. Nobbe.
33. Bd. 6 Hfte. gr. 8. (1. u. 2. Hft. 159 S.) Berlin, Parey.

n. 12.

Vines' (S. H.) Lectures on the Physiology of Plauts.

8vo. 1 i.'. 1 s.

Voeke, .,
u. C. Angelroth, Flora v. Nordhausen u.

der weiteren Umgegend. Systematisches Verzeichniss
der wildwachs, u. hufig kultivirten Gefsspflanzen. Im
Auftrage d. naturwissenschaftl. Vereins zu Nordhausen

hrsg. gr. 8. (VIII. 332 S.) Berlin, Friedlnder & Sohn.
n. 3.

Wandtafeln f. den naturwissenschaftlichen Unterricht
m. specieller Bercksicht. dir Landwirthschaft. Unter
Mitwirkg. v. Fachgenossen hrsg. von v. Herrn. Nalliu-
sius (Hundisburg). 3. Serie. 7. Abth. Chromolith.

Imp.-Fol. Mit erlut. Text. gr. 8. Berlin. Parey, In

Mappe, haar n.n. 50. (I III. 7. IV. V.: n.n. 403. )

Inhalt: Pflanzenkunde. Von L. Kny. 7. Abth. (15 Taf.

m. Text S. 267 353 m. eingedr. Holzschn.)

Willkomm, Staatsr. Prof. Dir. Dr. Mor., forstliche Flora
v. Deutschland u. Oesterreich od. forstbotau. u. pflanzen-

geograph. Beschreibg. aller im Deutschen Reiche und
Oesterreich. Kaiserstaat heim. u. im Freien angebauten
od. anbauungswrd. Holzgewchse. Nebst e. Ueber-
sieht der forstl. Unkruter u. Standortsgewchse nach
deren Vorkommen. Fr Forstmnner, Parkgrtner u.

Botaniker, sowie fr Studirende an hheren Forstlehr-

anstalten bearb. 2., vielfach verm., verb. u. wesentlich

vernd. Aufl. 2. Lfg. gr. 8. (S. 81160 m. 4 Holzschn.)

Leipzig, C. F. Winter. () n. 2.

Willkomm, Prof. Dir. Mor., illustrationes florae Hispaniae

iusularumque Balearium. Figures de plantes nouvelles

ou rares decrites dans le Prodiomus Florae Hispanicae
ou ri^cemment decouvert.es en Espagne et aux lies Ba-

leares, aecompagnees d'observatious critiques et histori-

ques. 11. livr, Fol. (2. Bd. S. 116 m. 9 color. Steintaf.)

Stuttgart, Schweizerbart. () n. 12.

Zache, Dr. Ed., b. Anzahl u. Grsse der Markstrahlen
bei einigen Laubhlzern. [Aus: Ztschr. f. Naturwissen-

schaft."] gr. 8. (31 S.) Halle, Tausch & Grosse.

baar u. SO

8. Anatomie, Physiologie, Biologie.

Archiv f. mikroskopische Anatomie, hrsg. von v. la Va-
lette St. George u. W. Waldeyer. Fortsetzung v.

Max Schultze's Archiv. 27. Bd. 2. Hft. gr. 8. (S. 181384
in. 5 Taf.) Bonn, Cohen & Sohn. (:i) n. 11.

Beitrge zur pathologischen Anatomie u. Physiologie.

Hrsg. v. Proff. DD. Ernst Ziegler u. Assist. C. Nau-
werek. 1. Bd. 2. u. 3. (Schluss-)Hft. gr. 8. (III u. S.

175 418 m. eingedr. Fig. u. 12 Taf.) Jena, Fischer.

n. 12. (1. Bd. cplt.: n. 17.
)

Brkner, Prof. Dir. Dr. Kurd, Atlas v. Beleuehtungs-
bildern d. Trommelfells. 14 Taf., chromolith. nach den

Orig.-Skizzen d. Verf. v. Ad. Giltsch in Jena. gr. 8.

(lo 8. in. 14 Bl. Erklrgn.) Jena, Fischer. n. 10

Canfielt, William B., b. den Bau der Vogeliris, [naugu-
ral-Dissertation. gr. 8. (29 S.) Berlin (Mayer & Mller).

baar n. - 80

Colin, Prof. Dr. Herrn., Tafel zur Prfung der Sehschrfe
der Schulkinder. Nach Snellen's Princip entworfen. 4.

i i- lau, Priehatsch. n. 40
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Ehrlich, Prof. Dr., Beitrge zur Theorie der Bacillen-

frbung. [Aus: Charite-Annalen".] gr. 8. (17 S.) Berlin,
Hirschwald, baar n. 40

Ermengem, Prof. Dr. E. van, neue Untersuchungen b.

die Cholera-Mikroben. Offlcieller Bericht an das belg.
Ministerium d. tnern. Mit Autoris. d. Verf. frei bearb.
v. Dr. Rieh. Kukula. Mil 6 (Lichtdr.-) Tai', gr, 8.

(IV, 105 S.) Wien, Braurnller.
'

n. 4.

Escherich, ehem. Assist.-Arzl Dr. Thdr., die Darmbac-
u riu d. Suglings u. ihre Beziehungen zur Physiologie
der Verdauung. Mit 2 Tal', u. 3 in den Text gedr.
Holzschn. gr. 8. (IX. 180 S.) Stuttgart, Enke.

n. ii.

Fere ((Tu). Tratte' elementaire d'anatomie medicale du
Systeme nerveux. Avec 213 figures. In-8. 10 fr.

Publications du Progres medical.

Foster (M.) ei J.-N. Langley. Cours elementaire et

pratique de Physiologie generale. Traduit sur la 5e

edition anglaise et annote par P. Prieur. Avec 115

figures ilans Ie texte. In- 12. 5 fr.

Forme le tome XIV de la Bibliotheque biologique inter-

nationale.

Guttniann, Dir. Dr. Paul, u. Verwaltgs.-Dir. lleiur.

Merke, die erste ffentliche Desiufectionsansta.lt der
Stadt Berlin. [Aus: Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 1

']

gr. 8. (34 S.) Berlin, Hirschwald. baar n. So

Huber, Dr. Karl, u. Dr. Arno Becker, die pathologiseh-
histologischen u. bacteriologischen ITntersuchuugs-Me-
thuden., m. e. Darstellg. der wichtigsten Bacterien. Mit
13 Abbildgn. im Text u. 2 frb. Tat'. [Aus: Birch-
Hirschfeld's Lelirb. d. allg. patholog. Anatomie."] gr. 8.

(VIII, 122 S.) Leipzig, F. C. W. Vogel. n. 4.

Jahrbuch, morphologisches. Eine Zeitschrift f. Anatomie
ii. E n t wickelungsgeschichte. Hrsg. v. Prof. Carl Gegen -

bauer. 12. Bd. 1. Hft. gr. 8. (161 S. rn. 9 Steintaf.)

Leipzig, Eugelmann. n. 11.

Jahresbericht b. die Leistungen u. Fortschritte in der
Anatomie u. Physiologie. Unter Mitwirkg. zahlreicher
Gelehrten hrsg. v. Kud. Virchow u. Aug. Hirsch.
Unter Special-Ked. v. Aug. Hirsch. Bericht f. d.J. 1885.
hoch 4. (111, 222 S.) Berlin, Hirschwald, n. 9. 50.

Kehrer, Gust, Beitrage zur Kenutniss d. Carpus u. Tar-
sus der Amphibien, Reptilien u. Suger. Mit 1 Taf.
Zur Annahme e. Continuitt d. Keimplasma's v. Prof.
Dr. Aug. Weismann. [Aus: Berichte d. naturforsch.
Gesellsch. zu Freiburg i./B."] gr. 8. (27 S.) Freiburg i./B.,
Mohr. n. 3.

Knaut, Arth.v., Innervation d. Magens seitens d. Rcken-
marks in Hinsicht auf den Brechakt. Inaugural-Diser-
tation. gr. 8. (61 S.) Dorpart (Karow). baar n. 1.

Krger, Frdr., b das Verhalten d. ftalen Bluts im
Momente der Geburt. Inaugural- Dissertation, gr. 8.

(44 S.) Dorpat (Schnakenburg). baar 1. 35

Krukenberg, Dr. C. Fr. W., vergleichend-physiologische
Vortrage. 6. Hft. gr. 8. Heidelberg, C. Winter.

n. 3. (1. Bd. cplt.: n. 12.
)

Inhalt: Grundzge e. vergleichenden Phvsiologie der
nervsen Apparate. (123 S.)

Kchenmeister, Med.-R. Dr. Frdr., die Finne d. Bothrio-

cephalus u. ihre Uebertraguug auf den Menschen.

Zugleich e. Bitte u. e. Aufruf an die prakt. Aerzte in

den Bothriocephalen-Gebieten aller civilisirten Lnder,
u. desgleichen an alle Zoologen u. Naturforscher daselbst,

gr. 8. (44 S.) Leipzig, Abel. n. 1.

Leisering, Prof. Dr. A. G T., Atlas der Anatomie d.

Pferdes u. der brigen Hansthiere f. Thierrzte u. Stu-
dirende der Veterinrkunde, Iandwirthschaftl. Lehran-
stalten u. Pferdeliebhaber berhaupt. Mit erlut. Text.
2, vollstndig rev. AuH. 3. Lfg. Fol. (S. 4760 m.
5 Steintaf.) Leipzig, Teubner. In Mappe.

() n. 5.

Moleschott, Jac, der Kreislauf d. Lebens. 5. venu. u.

dich umgearb. And. 13. 16. Lfg. 8. (2. d S. 289
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; geb. n. 11.

Viallanes (IL). Microphotographie. La Photographie
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A. Ricco : Atmosphrische Erscheinungen,
die in Palermo whrend der Eruption
des Aetna beobachtet worden. (Comptes

rendus 1886. T. CHI, p. 410.)

Einen interessanten Beitrag zur Lehre von dem

Einfluss der vulkanischen Eruptionen auf die optischen

Erscheinungen in der Atmosphre liefern die nach-

stehenden Beobachtungen, die zu Palermo whrend
der Eruption des 150 km entfernten Aetna beob-

achtet worden, den man bei der Reinheit der Luft

in jener Gegend von der Steruwarte aus sehr gut
sehen kann.

Die Phasen, welche die jngste Eruption des

Aetna durchgemacht, schildert Herr Ricco kurz wie

folgt : Am 18. Mai reichlicher Auswurf von Rauch

durch den oberen Krater. Am 19. eine grosse excen-

trische Eruption im Sden, fast 2000 m unterhalb

des Gipfels. Am 21. war die Eruption noch leb-

hafter; ein Dutzend Oeffnungen schleuderten Asche

und Bomben in grosse Hhe, Strme von Lava nnd

ungeheure Rauchmassen. Am 23. war die Eruptions-

thtigkeit etwas vermindert, aber am Abend wurde

sie wieder strker, und diese Phase dauerte bis

zum 29. Am 30. und 31. Schwankungen der Inten-

sitt und dann sehr deutliche Abnahme. Am 1. Juni

begann die Eruption von Rauch und Asche aus dem
Centrum wieder. Am 2. blieb die Lava vor Nicolosi

stehen. Vom 3. bis 6. erfolgte Verminderung und

schliesslich fast vollstndiges Aufhren der seitlichen

Eruption, whrend die centrale Eruption zunahm und

noch mehrere Tage sich fortsetzte.

Am 21. Mai sah man bei Tagesanbruch den Rauch

der centralen Eruption von der Sternwarte in Palermo

auf dem rthlichen Hintergrunde des stlichen Hori-

zontes mit scharfen Umrissen
,

in Gestalt grosser

schwarzer Dampfmassen die sich von der Sdseite

des Aetna erhoben. Um 11. Uhr Vormittags bestand

der Rauch aus weissen, etwas rosigen Kugeln; mit

dem Theodoliten wurde ihre Wiukelerhebung zu 20

bis 28 gemessen, was eine Hhe von 8 km ergiebt.

Am 24. Mai hatte der Rauch die charakteristische

Gestalt einer Pincie oder eines oben erweiterten

Helmbusches; die Hhe war bedeutend grsser, als

an den vergangenen Tagen; um 4 Uhr Nachmittags
wurde die Winkelerhebuug 4 15' gemessen, wobei

nicht der sehr verschwommene, obere Rand einge-

stellt, sondern derselbe ausserhalb des Fernrohrs

visirt wurde; die entsprechende Hhe war somit 14 km.

Vom 22. Mai an sah man in Palermo die Dmpfe
des Aetna in einer leicht rthlichen Schicht am st-

lichen Horizont bis zur Hhe von 6 ausgebreitet.

Am 23., 24. und 25 Mai. war stets Nebel im Osten

sichtbar. Am 26. und spter sah man den Nebel

ringsumher am Horizont. Am 3. Juni bei Sonnen-

aufgang war der Nebel so dicht, dass die Sonne voll-

kommen verdeckt war und die Thrme der Matrice,

die 200 m entfernt sind ,
sehr verschwommen er-

schienen, und zwar bis 7 Uhr Morgens, was vorher

niemals in Palermo war beobachtet worden. Vom
4. Juni ab nahm der Nebel am Horizont, jedoch sehr

langsam, ab. Whrend der Nebel, selbst der dichtesten,

war der Himmel oberhalb 30 stets blau, was dafr
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spricht, dass die Nebelschicht nur geringe Hhe hatte.

Nebel (welche wahrscheinlich mit den vorerwhnten

im Zusammenhang standen) haben vom 27. Mai bis

3. Juni ganz Italien, von Sden nach Norden fort-

schreitend, durchzogen.
Man beobachtete Aschenregen vom 24. bis

29. Mai auf dem ganzen Gebiete des Aetna, in

dem sdlichen Sicilien und in Reggio (Calabrien).

Die Asche des Aetna ist auch in Palermo nieder-

gefallen; als nmlich der auf der Sternwarte am
27. Mai gesammelte Staub mikroskopisch untersucht

wurde, fanden die Herren Gern mellaro undRicco
kleine plattenfrmige, oft unregelmssig sechsseitige

und gepaarte Krystalle von Labradorit-Feldspath, der

fr die Auswrfe des Aetna charakteristisch ist.

Die Sonne zeigte, wenn sie am Meeres-Horizout

hinter der Nebelschicht aufging, eine starke purpur-
rote Frbung; vom 23. Mai bis 3. Juni zeigte sie

auch eine gelblich rothe Frbung, die bis zur

Hhe von 30 merklich war, an dieser Stelle hatte

sie eine neutrale graue Frbung; das Sonnenlicht

war in diesen Tagen so schwach, dass man das Ge-

stirn mit blossem Auge selbst in Hhen von mehreren

Graden betrachten konnte. Die spectroskopische Beob-

achtung der Sonne nahe am Horizont gab nichts Be-

sonderes.

Whrend der dritten Decade des Mai und im

Monat Juni hatte man fast alle Tage rothe Dmme-
rungen, und ihre Intensitt war im Mittel grsser,
als in den drei vorangegangeneu Monaten und im

Juli
;
aber ihre Intensitt und Dauer war geringer

als 1S83/84; ihre Farbe war nicht wirklich rosig,

sondern ins unreine Gelb spielend.

Es scheint, dass die geringere Intensitt der

Dmmerungen im Vergleich zu denen, welche der

Eruption von Ferdinandea und Krakatoa (Rdseh. I,

217) folgten, herrhrte von der geringeren Menge

Dampf, welche der Aetna im Vergleich zu den beiden

Seevulkanen ausgestossen. Die geringere Dampf-

menge mag auch die Ursache gewesen sein, dass die

blaue oder grne Sonne gefehlt hat.

Die rthliche Farbe der Sonne erklrt sich durch

die Aetna- Asche in der Luft; in gleicher Weise wird

sie von dem Staube des Hhenrauchs, des Khamsin
und des Sirocco erzeugt. Diese Beschaffenheit der

Atmosphre hat sicher auch die gelbliche aber nicht

rosige Frbung der Dmmerungen veranlasst.

Die grossen rosigen Dmmerungen und die blaue

oder grne Sonne werden daher nicht durch vulka-

nische Asche erzeugt, da sie nach der Eruption des

Aetna fehlten, whrend sie sehr deutlich waren
nach der Eruption von Ferdinandea, bei welcher kein

Aschenregen beobachtet wurde.

Wilhelm Fischer: Ueber die Tension der ber

flssiger und der ber fester Sub-
stanz gesttigten Dmpfe. (Annalen der

Physik N. F. 1886; Band XXVIII, S. 400.)

Die Spannung der gesttigten Dmpfe hngt, wie

bekannt, in erster Reihe von der herrschenden Tem-

peratur ab. Herr Kirch hoff hat aber aus der

mechanischen Wrmetheorie nachgewiesen, dass diese

Abhngigkeit der Dampfspannung von der Tempe-
ratur verschieden ist, je nach dein Aggregatzustande,
in dem sich die dampfentwickelnde Substanz befindet,

und dass die Curve, welche diese Abhngigkeit fr die

feste Substanz darstellt, nicht die Fortsetzung der-

jenigen der flssigen ist; die Grsse dieses Unter-

schiedes der beiden nur im Schmelzpunkte sich treffen-

den Curven ist von ihm fr Wasser theoretisch berechnet

worden. Experimentell war diese Frage von Regnault
behandelt und dahin entschieden worden . dass der

Uebergang der Substanzen aus dem festen in den flssi-

gen Zustand keinen Einfluss auf die Spannung seines

Dampfes usserte. Da aber die theoretischen Unter-

suchungen zu einem anderen Ergebniss gefhrt hatten,

und eine eingehendere Prfung der Regnaul ti-

schen Experimente die Unzulssigkeit seiner Schluss-

folgerungen ergeben hatte, musste diese Frage als

einer neuen experimentellen Prfung bedrftig be-

trachtet werden. Ziemlich gleichzeitig und unab-

hngig von einander sind nun zwei Untersuchungen in

Angriff genommen worden, welche die Dampfspannung
verschiedener Aggregatzustnde experimentell zu be-

stimmen suchten. Die eine von den Herren Ramsay
und Young an Campher, Benzol, Essigsure und

Wasser ist bereits im Jahre 1884 publicirt worden;
sie constatirte, dass fr alle vier Substanzen die Dampf-

spannung der festen Substanz eine geringere ist,

als die der flssigen bei gleicher Temperatur. Die

zweite Untersuchung wurde von Herrn Fischer

Anfang 1883 in Angriff genommen und ohne Kennt-

niss der englischen Arbeit zu Ende gefhrt; sie ist

zwar nur fr Wasser und Benzol, aber nach einer

eigenen Methode, ausgefhrt und hat eine grssere
Reihe von numerischen Werthen fr die Dampfspan-

nung dieser beiden Substanzen in festem und flssi-

gem Zustande ergeben, so dass eine eingehendere

Prfung der bezglichen theoretischen Stze ermg-
licht war.

Ueber die Methode, welche bei dieser Unter-

suchung angewendet wurde, ist Folgendes hervorzu-

heben: Dnnwandige Glasrhren, deren oberer, 500 mm
langer Theil weiter und geschlossen ,

deren unterer

700 mm lauger Theil enger und offen war, waren

oben zweimal rechtwinkelig gebogen und enthielten

im geschlossenen Ende die zu verdampfende Substanz,

whrend die engeren Theile in ein mit Quecksilber

geflltes Becherglas tauchten. Die Rhren waren

vorher evaeuirt und bildeten so Barometer, von denen

stets gleichzeitig drei beobachtet wurden
;
die eine ent-

hielt die dampfgebende Substanz in festem, die zweite

in flssigem Zustande, whrend die dritte im Tori-
celli'schen Rume leer war und als Barometer diente.

Die beiden zugeschmolzenen Enden der Rhren, welche

die feste resp. flssige Substanz enthielten, tauchten

gleichzeitig in eine Kltemischung, und es brauchten

nur die Hhen der Quecksilbersulen in den drei Rhren
abgelesen zu werden, um neben dem Barometerstande

die Dampfspannungen zu ergeben. Die grsste Schwie-
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rigkeit Jos Experimentes bestand, wie leichtersichtlich,

in dem Fllen der Apparate mit luftfreiem, destillirtem

Wasser und Eis, resp. mit flssigem und festem Benzol,

ohne dass Luft in das Vacuum des Tori celli'schen

Raumes eindrang.

Die Resultate der ausgefhrten Messungen sind in

Tabellen wiedergegeben und graphisch dargestellt, sie

lehrten Folgendes:

1) Die Curvc des Dampfdrucks ber Eis ist- nicht

identisch mit der Curve des Dampfdrucks ber Wasser;

die ersten- liegt durchweg tiefer als die zweite. Die

beiden Curven treffen sich im Schmelzpunkte des

Eises; es besitzt also der gesttigte Dampf ber Eis

von 0C. dieselbe Tension wie ber Wasser von 0.

Die Differentialquotienten des Dampfdruckes nach der

Temperatur ergeben fr den Schmelzpunkt des Eises

eine Differenz von 0,0465 (Herr Kirch hoff hatte

theoretisch 0,044 gefunden).

2) Die Curve des Dampfdrucks ber festem Benzol

ist nicht identisch mit der Curve des Dampfdrucks
ber flssigem Benzol; erstere liegt durchweg tiefer

als letztere. Beide Curven besitzen keinen gemein-

schaftlichen Punkt
;
sie treffen also einander nicht im

Schmelzpunkte, der bei -f- 5,3 C. liegt. Bei dieser

Temperatur hat der gesttigte Benzoldampf ber

festem Benzol eine andere geringere Tension als der

gesttigte Dampf ber dem flssigen Benzol. Die

Spaunungsdiffereuz ist 0,44 mm.
Die Versuche haben somit zu einer vollstndigen

Besttigung der Theorie gefhrt.

E. Bchner und Th. Cnrtins: Ueber Gelatine.

(Berichte d. deutsch, ehem. Ges. XIX, 1886, S. 851.)

Die vorliegende Untersuchung beansprucht des-

halb besonderes Interesse, weil die dabei angewen-
deten neuen Methoden die Aussicht erffnen

,
ber

die Constitution nicht nur der Gelatine, sondern auch

des Albumins in Blde zu wichtigen Aufschlssen

zu gelangen. Die bisherigen Versuche ber Zer-

setzung von Gelatine und Eiweiss durch Einwirkung

wsseriger Suren und Alkalien hatten bekanntlich

zur Kenutniss einer grossen Reihe von Spaltungsproduc-

ten, meist vom Charakter der Amidosuren, gefhrt

beispielsweise hatte Schtzenberge r 11 der-

artige Amidosuren aus dem Eiweiss erhalten (Rdsch.L,

43) deren Isolirung jedoch erhebliche Schwierig-
keiten darbot.

Bei Gelegenheit von Untersuchungen ber die

Zersetzung der Gelatine durch Spaltpilze machte nun
Herr Bu ebner die Beobachtung, dass durch alko-
holische Salz- oder Schwefelsure Gelatine und
Eiweiss schon bei Wasserbadtemperatur in Lsung
bergefhrt werden. Die Anwesenheit des Alkohols

bei diesem Processe Hess erwarten, dass man hierbei

nicht die Amidosuren, sondern sofort deren Aether
erhalten werde, und dann war Aussicht gegeben,
nach einer von Herrn Curtius neuerdings entdeck-

ten allgemeinen Reactiou auf Amidosurether die

letzteren durch Einwirkung von salpetriger Sure in

Diazov erbind ungen berzufhren. Diese Diazo-

fettsurether aber sind flchtige Verbindungen,
welche durch fractionirte Destillation von einander

isolirt werden knnen. Auf diese Weise durfte man
also hoffen, zu besseren Aufschlssen ber die Zer-

setzuugsproduete von Eiweiss und Gelatine zu ge-

langen. Zunchst wurde nun die letztere in Angriff

genommen, wobei das erhaltene Resultat in der That

den Voraussetzungen entspricht. Aus 400 g wasser-

freier Gelatine wurden nicht weniger als 150 g un-

gereinigte Diazoverbindung erhalten, somit im Ver-

gleiche zu den bisherigen Methoden ein ausserordent-

lich gnstiges Resultat.

Man htte erwarten sollen, dass diesem Rohpro-
duete eine Menge verschiedenartiger Amidofettsuren

zu Grunde liege. Die weitere Untersuchung ergab

jedoch, dass diese Diazoverbindung ein vollstn-
dig einheitlicher, u uze r setzt siedender

Krper ist. Der Beweis hierfr liegt darin, dass es

gelingt, durch Ersatz der beiden N-Atome durch Jod

ein einheitliches, schn krystallisirendes Dijodsubsti-

tutionsproduet zu erhalten von der Zusammensetzung
C2H3NJ2, fr welches die nhere Untersuchung zu der

Formel

CJ2

II

"

CHNH
fhrte, und das demnach als Dij d vinylamin zu

bezeichnen ist. Dieser Krper krystallisirt in klei-

nen, schwach gelb gefrbten Prismen, ist schwer ls-

lich in Wasser und Aether, dagegen lslich in con-

centrirter Schwefelsure, ans der er bei Zusatz von

Wasser wieder unverndert ausfllt.

Die ausserordentlich einfache Constitution dieses

aus der Gelatine in grossen Mengen erhaltenen Dijod-

substitutionsproduetes legte die Vermuthung nahe,
dass entweder bereits bei Bildung der Diazoverbin-

dung aus Gelatine oder bei dem Uebergange der

letzteren in das Dijodvinylamin auf irgend eine Weise

ein Verlust von C stattfinden msse. Die Unter-

suchung ergab ,
dass in der That bei dem letzteren

Processe CO abgespalten werde, dass dagegen die

Diazoverbindung selbst noch wesentlich reicher an C
sei. Fr die Diazoverbindung wurde die Zusammen-

setzung ermittelt: C5 H6N2 03. Fr ihre Einheitlich-

keit brgt ausser dem bereits Erwhnten der ein-

heitliehe Siedepunkt 141 bis 142, ferner der Um-
stand

,
dass die durch successive Einwirkung der sal-

petrigen Sure erhaltenen und gesondert untersuchten

Mengen von Diazoverbindung stets den gleichen

N- Gehalt zeigten. Ihre Eigenschaften entsprechen

vollstndig denen des Aethers einer Diazofettsure,

und kann dieselbe somit entsprechend der Zusam-

mensetzung mit einiger Wahrscheinlichkeit als Diazo-

oxyacrylsure aufgefasst werden:

CN8

II

C(OH)
I

COOC2 H 5
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Schliesslich wurde auch versucht
,
das ursprng-

lich aus der Gelatine erhaltene Product ohne Diazo-

tirung in Angriff zu nehmen. Durch Uebersttigen

der durch alkoholische Salzsure erhaltenen Lsung
mit Alkali wurde ein basischer Krper von hchst

intensivem, widerlichem Geruch erhalten, dessen her-

vorstechendste Eigenschaft die ist, unter der Ein-

wirkung von verdnnten Mineralsuren schon Koh-

lensaure abzuspalten. Diese Eigenschaft lsst an ein

Homologes des Glycocollthers denkeD, bei welchem das

gleiche Verhalten neuerdings erwiesen ist.

Schliesslich ist zu erwhnen, dass die Behandlung
von Eiweiss ebenfalls mit alkoholischer Salzsure

vorlufig zu ganz analogen Resultaten gefhrt hat.

Wie bei der Gelatine entsteht auch hier durch die

Wirkung des Nitrits eine isolirbare Diazoverbindung

von aklehydartigein Geruch, ob einheitlich oder nicht,

mssen erst weitere Versuche feststellen. Auf Zu-

satz von Natronlauge dagegen wird eine flchtige,

stark riechende Base erhalten. Sollte sich die Sache

analog verhalten wie bei der Gelatine, so wrden
sich hieraus die bedeutendsten Folgerungen fr die

chemische Constitution des Albumins ergeben. Die bis-

her meist verbreitete Anschauung, welche das Eiweiss

als ein aus verschiedenartigen Radicalen hchst com-

plicirt zusammengesetztes Molecl auffasste, wrde
dann vllig unhaltbar erscheinen. Dagegen gewnne
die Hypothese des Herrn Low an Wahrscheinlichkeit,

welcher das Albumin als Condensationsproduct eines

verhltnissmssig einfachen Krpers, des Asparagiu-

surealdehyds, auffasst. Entsprechend wre dann fr
die Gelatine das Amidoacrolein als Muttersubstanz

ins Auge zu fassen, da in der That nachgewiesen ist,

dass ein einheitlicher Krper mit dreiatomiger Koh-

lenstoffkette in grossen Mengen aus derselben erhal-

ten werden kann. H. B.

A. Fick : Die Druck cur v e unddieGeschwin-
digkeitscurve in der A r t e r i a radialis

des Menschen. (Verhandlungen der puysik.-medic-

Gesellschaft zu Wiirzburg, N. F., Band XX, 1886, S. 53.)

Nachdem die Untersuchungen des Herrn Marey
ber die Form des Arterienpulses den sicheren Nach-

weis gefhrt, dass die Blutwelle, welche das Herz bei

seiner jedesmaligen Zusammenziehung in das Gefss-

system treibt, nicht eine einfache Erweiterung der

Arterien veranlasse, sondern auf die Hauptwellen sich

eine Reihe von Nebenwellen aufsetze, war es fr das

Verstndniss der Kreislaufsvorgnge von Wichtigkeit,

zunchst darber Aufschluss zu gewinnen, ob diese

Nebenwellen durch die Form des ursprnglichen, vom
Herzen ausgehenden Impulses oder durch Wellen-

reflexionen, welche irgendwo in der Peripherie des

Blutgefsssystems stattfinden, verursacht seien. Eine

Entscheidung war hierber zu erzielen
,
wenn in

einer Arterie gleichzeitig Druck- und Geschwindig-

keitsmessungen augestellt wurden. Den Maxima der

Geschwindigkeit werden stets Druckmaxiina ent-

sprechen mssen
;
da aber die Bewegung sowohl in

der einen wie in der entgegengesetzten Richtung

(letzteres bei Reflexion der Wellen) stattfinden kann,

und die Geschwindigkeitsmaxiina in entgegengesetzter

Richtung Geschwindigkeitsminima sind, so mssen
fr den Fall der Wellenreflexionen mit den Druck-

maxiina Maxima und Minima der Geschwindigkeit

zusammenfallen
,
whrend , wenn den Haupt- und

Nebenwellen der Pulscurve nur Geschwindigkeits-

maxima entsprechen, Reflexionen der Blutwellen im

Gefsssystem ausgeschlossen sind.

Herr Fick ging an die experimentelle Lsung
dieser Aufgabe, indem er zunchst folgende Vorver-

suche anstellte: In eine am Boden tubulirte Glasflascho

wurden von einem 15 m langen Kautschukschlauche

10 m hineingebracht und der Rest wasserdicht zur

Bodenffnung hinausgefhrt. Der Schlauch war mit

Wasser gefllt und ebenso die Flasche bis zum Halse,

der mit einem Marey'schen Registrirapparat in Ver-

bindung stand, welcher jede Volumschwankung des in

der Flasche befindlichen Schlauches auf einer rotiren-

den Trommel verzeichnete. Dicht vor der Eintritts-

stelle des Schlauches in die Flasche war demselben

ein Marey'scber Pulszeichner aufgesetzt, der die

Druckschwankungen im Schlauche auf derselben

Trommel unter der Volumcurve aufzeichnete. Wurde

nun an dem freien Ende des Schlauches eine Welle

erregt, so zeichnete die Vorrichtung Druck- und Vo-

lumcurven, welche durch die Welle und ihre Re-

flexionen an den geschlossenen Enden des Schlauches

veranlasst wurden. Aus der Curve der Volumnde-

rungen hat Herr Fick in nher angegebener Weise

die Curve der Stromstrken berechnet und graphisch

dargestellt.

Die Messungen in den Vorversuchen wurden an

einem weiten Kautschukschlauch begonnen; sie wurden

dann mit einem engeren Schlauche fortgesetzt, in

welchem eine Verzgerung des ersten Druckmaximums

gegen das Geschwindigkeitsmaximnm die Anwesen-

heit eines Reibungswiderstandes markirte; endlich

wurden Versuche gemacht mit einer schematisch das

Blutgefsssystem der Hand nachahmenden Vorrich-

tung, einem Kautschukschlauch von 5 mm Weite, der

in ein weites mit Schwmmen ausgestopftes Rohr

bergeht, das sich dann in ein gerades Glasrohr fort-

setzt. Von besonderem Interesse sind die mit der

letzten Vorrichtung gemachten Beobachtungen. War
das Abflussrohr geschlossen und wurde eine Welle

erzeugt, so zeigte die Druckcurve zwei Maxima und

gleichzeitig ergab auch die Curve der Stromstrken

zwei Maxima. Experimentell war nur eine Welle

erregt; es musste also das zweite Druckmaximum

einer reflectirten Welle entsprechen ,
und zwar da

dem zweiten Druckmaximuni auch ein Geschwindig-

keitsmaximum synchron war, musste die Welle nicht

vom Ende, sondern vom Anfange der Leitung reflec-

tirt sein; das heisst
,
in der Curve machte sich nur

die zweite Reflexion bemerkbar, weil wahrscheinlich

die erste vom Ende der Vorrichtung (oder von den

Capillaren) ausgehende durch Interferenz geschwcht
worden war. Bei offenem Abflussrohre und einer

kleinen Modification der Versuchsanordnung erhielt
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Herr Fick von seiner schematischen Vorrichtung als

Wirkung eines einzigen Impulses sogar drei Druck-

niaxinia, von denen das erste und dritte mit Maxima
der Stromstrke, das zweite mit einem Minimum zu-

sammenfiel. Hier war also direct die Reflexion der

Welle vom Ende und eine zweite Reflexion vom An-

fange der Leitung nachgewiesen.
Herr Fick stellte nach Beendigung dieser Vor-

versuche Beobachtungen an seiner Hand an. Wh-
rend sie in einer Vorrichtung zur Messung ihrer Volum-

nderungen steckte, wurden an der Arteria radialis

derselben Hand unmittelbar vor der Verschlussstellc

die Pulscurven in derselben Weise wie in den Vor-

versucheii verzeichnet. Es wurden so Curven der

Yohimschwankuugen und des Druckes in der Arterie

erhalten, aus denen fr die einzelne Pulsperiode die

Druck- und Stromstrkecurven berechnet und mit

einander verglichen wurden. Das Resultat war, dass

in jeder Pulsperiode sich vier Wellen zeigten, von

denen die erste dem vom Herzen kommenden Impulse,
die folgenden drei aber Reflexionen dieser Welle,
d. h. Geschwindigkeiten in negativer und positiver

Richtung entsprachen.
Die numerischen Verhltnisse der Intensitten

und der zeitlichen Folge dieser Wellen haben selbst-

verstndlich als Resultate einer einzelnen Versuchsreihe

nur individuellen Werth. Dass aber Reflexionen der

Wellen im Blutgefsssystem und bei der Blutbewegung
eine Rolle spielen, ist durch diese Versuche sicher

erwiesen.

Kleinere Mittheilungen.
Edmund J. Spitta: Der vierte Jupiter-Mond wh-

rend der oberen Conjunction iu der
Nacht des 5. April 188 6. (Montlily Kotices of

the Royal Astron. Society 1886, Vol. XLVI, p. 451.)
Fr die abnormen Helligkeiten, welche die Jupiter-

monde whrend ihres Durchganges zeigen, wird speciell
beim vierten als Erklrung angefhrt, dass der Glanz
der Halbkugel des Trabanten , die von der Erde aus

gesehen wird, keine gleichmssige ist, und weil seine

Rotationsperiode mglicher Weise mit seiner Umlaufs-

periode zusammenfllt, knne diese eigenthmliche He-

misphre nur zur Zeit des Vorberganges gesehen wer-

deu, und dann werde die Wirkung der ungleichen Hel-

ligkeit durch den Coutrast mit der hellen Jupiterscheibe
verstrkt.

Herr Spitta hat nun im Verein mit anderen Beob-
achtern den Trabanten zu einer Zeit untersucht, als er

ungefhr dieselbe Hemisphre der Erde zeigte, wie beim
Durchgange, wo aber die Jupiterscheibe nicht den Hin-

tergrund bildete. Dieser Fall trat am 5. April ein: Um
8 p. m. erschien der Satellit blulich und kaum heller
als der benachbarte Theil Jupiters, von dem er nrdlich
stand. Eine Stunde spter berhrte er fast Jupiter und
erschien blasser als jemals; verglichen mit dem ihm
zunchst stehenden ersten Monde reflectirte er nur den
vierten Theil des Lichtes, das dieser zurckwarf. Um 10 h
30m schien der Satellit bedeutend verkleinert, und noch
spter zeigte er etwa zwei Drittel seiner gewhnlichen
Grsse. Sorgfltige Beobachtungen der anderen Monde
bei ihrer Annherung an den Planeten, die nach diesem

Termine, des Vergleiches wegen, ausgefhrt wurden,
ergaben, dass, soweit Augenschtzungen einen Schluss

gestatten, keiner so verkleinert erscheint wie der vierte

Satellit. Um 11h 30 m ergab eine zweite photometrische

Messung, dass sein Retlexionsvermgen wieder zuge-
nommen hatte

,
es war nur ein Drittel kleiner als das

des Vergleichsmoudes. b nun verndertes Reflections-

vermgen oder Vernderung der Flche der Grund ge-

weseu, war nicht zu ermitteln.

L. Palmieri: Ist die Elektricitt der Erde eine

induoirende oder eine iuducirte? (Rendiconti

della K. Accademia delle Scienze. ris. e. mat. di Napoli.

Ann. XXV, 1880, Maggie)
Viele Meteorologen huldigen der Ansicht, dass die

Quelle der Luftelektricitt in der Elektricitt der Erde

gesucht werden msse, welch letztere auf die Luft in-

ducirend wirke
;
Andere hingegen halten die Elektricitt

der Luft durch verschiedene physikalische Processc in

derselben fr primr eutstanden und die Elektricitt

der Erde fr eiue durch die Luftelektricitt inducirte.

Herr Palmieri, welcher die Luftelektricitt durch

die Condcnsationsproecsse entstanden betrachtet (vergb
Rdsch. I, 213), fhrt zur Sttze der letzterwhnten

Auflassung und zur Widerlegung einer die gegenteilige
Anschauung vertretenden Abhandlung des Herrn Pellat
nachstehende Versuche an:

Es ist bekannt, dass ein isolirter, an einer Seite mit

Spitzen versehener Leiter in der Nhe eines elektrisirten

Krpers, dem die Spitzen zugekehrt sind, sich mit der-

selben Elektricitt ladet, die der inducirende Krper
besitzt, whrend wenn die Spitzen sich am entgegen-

gesetzten Ende befindeu, derisolirte Leiter sich mit der

entgegengesetzten Elektricitt ladet. Herr Palmieri
hat nun einen isolirten verticalen Leiter, dessen Spitzen
sich am oberen Ende befanden

,
der freien Luft expo-

nirt, und fand denselben unter gewhnlichen Witterungs-
verhltnissen positiv geladen. Nimmt man an, dass dies

rlie von der negativ geladenen Erde inducirte Elektri-

citt sei, so msste man, wenn man den Leiter umkehrt, und
die Spitzen nach unten richtet, negative Elektricitt er-

halten. DerA'ersuch lehrte jedoch, dass der Leiter ent-

weder gar keine oder schwache positive Elektricitt

besitzt.

Wenn ferner der verticale Leiter mit den Spitzen
am unteren Ende unter dem Einflsse der negativen
Elektricitt der Erde stnde, so msste er sich nicht

nur mit derselben laden, sondern dieselbe deutlicher

machen, wenn er schnell gehoben wird
;
der Versuch

ergab aber, dass dieser Leiter unter gewhnlichen Ver-

hltnissen positive Elektricitt zeigte. Wenn endlich

die inducirende Elektricitt im Boden wre, dann msste,
wenn ein Leiter beim Senken negative Elektricitt zeigt,

diese am strksten erscheinen
, wenn der Leiter den

Boden berhrt; es zeigte sich aber, dass sie dann ver-

schwindet.

Rechnet man zu diesen Versuchsergebnissen, dass

fr die Luftelektricitt, nach Palmieri, die Entstehung
in den Condensationsvorgugen nachgewiesen ist, dass

ferner bei jahrelangen Messungen die Erdelektricitt so-

wohl qualitativ als quantitativ stets von der Art und
Intensitt der Luftelektricitt abhngig gefunden worden,
so kommt man zu dem Schluss, dass die Elektricitt
der Erde eine inducirte ist.

AVladimir Stscheglajeff: Ueber die elektromag-
netische Drehung der Polarisationsebene
des Lichtes in Eisenchlorid. (Annalen der

Physik, N.F., 1886, Band XXVIII, S. 168.)

Nachdem Verdet gefunden hatte, dass concentrirte

Lsungen von Eisenchlorid im magnetischen Felde die
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Polarisationsebene des hindurchgehenden Lichtes in nega-
tivem Sinne, d. h.entgegen zur Richtung der Ampere' sehen

Molecularstrme drehen, und auch andere Salze magne-
tischer Metalle im Gegenstze zu den sonst untersuchten,

durchsichtigen Flssigkeiten negative Drehung zeigten,

glaubte man dieses negative Drehunpsvermgen den

magnetischen Metallen selbst zuschreiben zu mssen.
Um so auffallender, war die Thatsache, dass nach den

Untersuchungen des Herrn Kundt die Metalle Eisen,
Kobalt und Nickel die l'olarisationsebene im positiven
Sinne drehen (vgl. Rdsch. L, 28). Die Aufgabe, die Ur-

sache der negativen Drehung der Eiseuchloridlsung zu

finden,wurde um so dringender und interessant er. Als ersten

Schritt zur Lsung dieser Aufgabe hat Verfasser auf

Anregung des Herrn Kundt die Erscheinung selbst

nher untersucht und geprft, ob die negative Drehung
der Eisenchloridlsungen in gleicher Weise wie bei den

positiv drehenden, diamagnetischen Substanzen der Inten-

sitt des magnetischen Feldes proportional sei.

Die Versuche wurden mitLsungen vierverschiedener

Concentrationen ausgefhrt, die verschiedene Intensitt

des magnetischen Feldes durch Abstufung des magneti-
sirenden elektrischen Stromes (4 bis 12 Bunsen, oder

Gramme'scheMaschine von 9,7 bis 13,9 Amp.) erzeugt,
und bei jeder Messung der Drehung der Polarisations-

ebene in der Eisenchloridlsnng gleichzeitig die in destil-

lirtem Wasser und in Glas beobachtet. Das Resultat der

Versuche war, dass das Verdet'sche Gesetz von der

Proportionalitt zwischen der elektromagnetischen Dre-

hung und der Intensitt des Magnetfeldes fr Eisenchlorid-

lsungen nicht gilt. Vielmehr steigt die Drehung bei

den concentrirten Lsungen anfangs schneller an
,

als

der Proportionalitt entspricht , whrend bei hheren
Intensitten das Verhltniss der Drehung zur Intensitt

wieder abnimmt; bei der Lsung schwchster Concen-

tration wurde nur eine Abnahme dieses Verhltnisses

beobachtet. Eine Berechnung des molecularen Drehungs.

Vermgens des Eisenchlorids ist wegen dieses Verhaltens

nicht mglich. Es sei hier noch bemerkt, dass bereits

Becquerel aus verschieden concentrirten Lsungen
verschiedene Werthe fr diese Grsse erhalten hat.

Siegmund Exner: Ueber Cy lind er, welche op-
tische Bilder entwerfen. (Rcpertorium der Physik,

1886, Bd. XXII, S. 299.)

Wie bekannt, besteht die Hornhaut des zusammen-

gesetzten Auges der Wirbellosen im Allgemeinen aus dicht

zusammengesetzten Facetten
,
welche unter dem Mikro-

skop, einer jeden Facette entsprechend, ein kleines

Bildchen eines usseren Objectes erkennen lassen. Man
hatte daraus die Anschauung abgeleitet, dass jede Facette

hnlich wie ein ganzes Wirbelthierauge wirke. Auf dem
Durchschnitt erkennt man aber, dass jede Facette aus

einem Cylinder kornartiger Substanz besteht, der beider-

seits durch eine kugelige Begrenzungsflche, aussen von

kleinem, innen von grossem Krmmungsradius begrenzt
ist. Herr Exner hat diese Krmmungen und die Ent-

fernung der Bildchen gemessen und daraus den Brechungs-
index der Facetten = 1,8 gefunden. Eine Controle

dieses Werthes durch die directe Messung mit dem Re-

fractometer ergab jedoch den Brechungsindex der Cornea
des gleichen Thieres = 1,55.

Dieser Widerspruch in den Ergebnissen beider rich-

tigen Messungen erklrte sich durch die Erkenntniss, dass

die Corneafacette nach einem doppelten Principe als

Sammellinse wirke, nmlich erstens auf Grund der kugeli-

gen Endflchen, welche bei der ersten Berechnung des Bre-

chungsindex allein in Betracht gezogen wurden, zweitens

auf Grund des geschichteten Baues der Glieder
,

deren

Brechungsvermgen, wie die Messungen erkennen Hessen,

von der Peripherie nach dem Centrum zunimmt. In der

That erhielt Herr Exner von jeder Horuhautfacette auch

dann noch ein Bildchen, wenn er die kugeligen Flchen
derselben gnzlich entfernte.

Dem Studium dieser Cylinder, welche infolge ihrer

inneren Structur optische Bilder entwerfen, ist der vor-

liegende Aufsatz gewidmet. In dem ersten Abschnitt

veranschaulicht der Verfasser graphisch den Gang der

Lichtstrahlen, welche au der geraden Endflche eines

solchen Cylinders, dessen Dichte vom Centrum nach der

Peripherie stetig abnimmt, eindringen und an der anderen

Endflche austretend in einem Brennpunkte vereinigt

werden, dessen Lage von der Lnge des Cylinders und

dem Gange der Dichtenderung abhngt. Die hier in

Betracht kommenden Rechnungen sind in dem dritten Ab-

schnitte des Aufsatzes enthalten und von Hrn. Karl Exner
ausgefhrt. Ganz entsprechend wie Cylinder, deren Dichte

von aussen nach innen regelmssig zunimmt, als Cou-

vexlinsen wirken, erhlt man Cylinder, welche wie Concav-

linsen wirken, wenn man das Maximum des Brechungs-
index an die Mantelflche derselben und das Minimum
in die Axe verlegt.

Der zweite Theil des vorstehenden Aufsatzes enthlt

die Beschreibung einiger Versuche, in denen derartige

Cylinder hergestellt wurden und das Entwerfen optischer

Bilder durch dieselben experimentell sich besttigt hat.

Als Material diente Gelatine und Zelloidin; die Aende-

rungen der Dichte wurden durch Quellung und Trock-

nung veranlasst, und nachdem es gelungen, regelmssige

Cylinder mit ungefhr geraden Endflchen zu erhalten,

fand Herr Exner, dass dieselben Bilder ergaben, deren

Abstand von dem Cylinder ziemlich gut der nach der

Linsenformel berechneten Bildweite entsprach.

B. J. Goossens: Ueber den Schmelzpunkt des
Eises unter Drucken, die geringer als

eine Atmosphre. (Archives neerlandaises des sc.

exaetes et nat. Tome XX, 1886, p. 449.)

Der Schmelzpunkt des Eises sinkt, wenn der Druck,

unter welchem sich dasselbe befindet, steigt, und die

Grsse dieser Temperaturabnahme wurde sowohl theo-

retisch als experimentell gleich 0,0075 fr jede Druck-

zunahme um eine Atmosphre gefunden (vgl. Rdsch. I,

184). Aus der theoretischen Formel, welche fr dieses

Verhltniss des Schmelzpunktes zum Drucke berechnet

worden, ergab sich nun nach Herrn Clausius, dass bei

einer Abnahme des Druckes um eine Atmosphre die

Aenderung des Schmelzpunktes kleiner als 0,0075 sein

msse.
Herr Goossens hat diesen theoretischen Schluss

experimentell geprft, indem er den Schmelzpunkt des

Eises unter sehr geringem Drucke bestimmte. Bei der

geringen Temperaturnderung, die hier zu beobachten

war, musste zur Messung derselben eine Thermosule

benutzt werdeD, und weil das Eisen in Wasser sich sehr

leicht oxydirt, wurde ein Thermoelement aus Neusilber

und einer Legirung von Antimon, Wismuth und Cadmium
benutzt. Die eine Lthstelle der Sule befand sich in

Eis aus destillirtem Wasser innerhalb einer Rhre, deren

oberer Theil mit Luft gefllt war und mit der Pumpe
verbunden werden konnte, die andere Lthstelle befand

sich in dem die innere Rhre umgebenden Wasserbade,
das durch eine ussere Kltemischung gleichfalls in Eis

war verwandeltworden. Nachdem innen und aussen die

Temperatur auf gebracht worden und das Eis ge-

schmolzen war, wurde in der inneren Rhre der Druck

bis auf 5mm erniedrigt; man beobachtete dann Eis-

bildung in der inneren Rhre, und das Schmelzen des-
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selben erfolgte bei einer Temperatur, die so viel hher
als die ussere war, dass das Galvanometer der Thermo-
sule um 31 mm abgelenkt wurde. Die Reduction dieser

Ablenkung auf Temperaturgrade ergab, dass der Druek-
abnahme um fast eine Atmosphre eine Steigerung des

Schmelzpunktes um 0,0066 entsprach, also um eine

Grsse, die 0,001 C. kleiner war, als die Aeuderung,
welche fr eine Drueksteigerung gefunden war.

Giorgio Spezia: Heber den Einfluss des Druckes
auf die Bildung des Anhydrit. (Atti della R.

Accademia delle Scienze di Torino. Vol. XXI, 1886,

Giugno.)

Unter den verschiedenen Hypothesen, welche zur

Erklrung der Anhydrit-Bildung iu den Meeresablage-
rungen aufgestellt worden, findet sich auch die, dass

der Druck gengt, um den schwefelsauren Kalk wasser-

frei abscheiden zu lassen, und es ist sogar die Grsse
dieses Druckes auf 10 Atmosphren angegeben. Ver-

suche scheinen jedoch hierber nicht angestellt zu sein,

wenigstens konnte Herr Spezia keine in der Literatur

auffinden und vermuthet vielmehr, dass die bei mehreren
Autoren gefundenen Angaben auf einem Missverstnduiss
einer Stelle in Herrn Zirkel's Lehrbuch der Petro-

graphie beruhen.

Seit mehreren Jahren mit Versuchen ber die Wir-

kungen des Druckes bei gewhnlicher Temperatur auf

chemische Keaetionen, welche die Mineralogie und Geo-

logie interessiren, beschftigt, hat Herr Spezia auch
solche ber die Abscheidung des schwefelsauren Kalkes

unter verschiedeneu hohen Drucken ausgefhrt. Der
Druck war ein hydraulischer; in einem starken Eisen-

rohre wurde Glycerin comprimirt, und der Druck auf

den Glasrecipienteu durch eine Gummischeibe bertragen,
welche das Eindringen der usseren Flssigkeit hinderte.

Im Inneren des Recipienten wirkten die Substanzen in

verschiedener Weise auf einander durch Diffusion, durch

Gasentwickeluug u. s. w.

Einige Experimente, iu denen bei Drucken zwischen

45 und 300 Atmosphren sich Kalksulfat als seeundres
Product abgeschieden, sollen hier unerwhnt bleiben

;
an-

dere Versuche aber wurden direct zur Gewinnung des Kalk-

sulfats angestellt. Schwefelsaure Magnesia und Kalknitrat

Hess man durch Diffusion auf einander einwirken, und
zwar in einem Falle durch destillirtes Wasser hindurch,
im zweiten durch eine Chlornatrium-Lsung. Jeder Ver-

such wurde gleichzeitig unter Atmosphrendruck, unter 100

und uuter 500 Atmosphren, angestellt. Das Resultat war,
dass in allen Fllen sich nur Gyps-Krystalle bildeten; das

Medium, durch welches die Diffusion statthatte
,
beeiu-

flusste nur die Eutwickelung der Krystalle insofern, als

sie bei destilllirtem Wasser mikroskopisch, in Chlor-

natrium grsser und deutlicher entwickelt waren.

Fr erwiesen hlt es danach Herr Spezia, dass der

Druck, auch von 500 Atmosphren, allein nicht ausreichend

ist, um Anhydrit zu erzeugen, dass vielmehr hierzu

noch andere begleitende Ursachen erforderlich sind. Die

Auhydritbildung bedarf einer neuen Untersuchung, bei

welcher der gleichzeitigen Einwirkung von Tempera-
turen, die 100 nicht viel bersteigen, mehr Beachtung
geschenkt werden muss; ein Moment, das bereits von

Bischoff, Hoppe-Seyler und Rose fr diese Frage
iu Erwgung gezogen worden.

Is. Steiner : Ueber das Centralnervensystem
der grnen Eidechse, nebst weiteren
Untersuchungen ber das des Haifisches.
(Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1886, S. 539.)

Vergleichend physiologische Untersuchungen ber
die Functionen der einzelneu Abschnitte des in auf-

steigender Reihe sich immer complicirter gestaltenden
Gehirns der Wirbelthiere haben Herrn Steiner an
der grnen Eidechse (Lacerta viridis) eine Reihe inter-
essanter Details ergeben, von denen hier nur die That-
sache hervorgehoben werden soll, dass nach Durch-

trennung des Nackenmarkes, gerade hinter dem Kleinhirn,
die Locomotion vollstndig verschwindet, so dass das

allgemeine Bewegungscentrum wie bei dem Fisch und
Frosch auch bei der Eidechse im Nackenmark liegt.
Als aber Herr Steiner mit seinen Abtragungen des

t'entralnervensystems weiter vorging, traf er im Beginn
der hinteren Hlfte des Rumpfes auf die merkwrdige
Erscheinung, dass nach Durchschneidung dieser Stelle

der brige Theil des Krpers spontane, regelmssige Be-

weguugeu ausfhrte.
Diese auffallende Erscheinung veranlasste ihn

,
das

Centralnervensystem des Haifisches, das er schon frher
untersucht hatte (Rdsch. I, S. 272), einer erneuten

Untersuchung zu unterziehen. Fr hatte frher gefunden,
dass ein Schnitt durch das Nackenmark an einer be-
stimmten Stelle die Locomotion aufhebe; diese Beob-
achtung hat er jetzt bei der Nachprfung wieder be-

sttigen knnen. Als er aber mit seinen Schnitten
weiter nach dem Rckenmark hin vorrckte und deu
Kopf am Anfange des Rckenmarkes einfach abschnitt,
sah er, wie der kopflose Fisch sich anscheinend ganz
normal und mit vollstndigem Gleichgewichte durch die
Fluthen bewegte. Also Schnitte durch das Nacken-
mark, iu der Nhe des Ueberganges zum Rckenmark
angelegt, machen letzteres gleichsam frei und es voll-

fhrt seinerseits nun ganz normale Locomotionen. Das
will heissen

, dass, wenn Rckenmark und Gehirn mit
einander verbunden werden

,
eine neue Maschine ent-

steht, welche nach gewissen allgemeinen Gesetzen thtig
ist, unter denen uns hier das eine interessirt, dass das
Rckenmark der Fhrung des allgemeinen Bewegungs-
centrums im Nackenmarke unterliegt und seine Selbst-

thtigkeit aufgeben muss. [Auch wenn dieses Bewegungs-
centrum zerstrt ist? d. R.] Lst man aber diese Ver-

bindung, so erlangt das Rckenmark seine Freiheit
wieder und vollfhrt die Locomotion ganz so, wie ich
es vom Amphioxus (Rdsch. I, S. 272) beschrieb.
Mit demselben Lichte ist endlich die locomotorische

Thtigkeit des abgelsten Hintertheils der Eidechse zu
beleuchten."

Eine ganz unerwartete Beobachtung, der, wie Herr
Steiner vermuthet, ein wichtiges biologisches Princip
zu Grunde liegt, war folgende: Wenn man einen Hai-
fisch durch einseitige Abtragung des Mittelhirns in

kreisfrmige Zwangsbewegung versetzt hat, und nach
24 Stunden demselben in der Hhe der Kiemen den

Kopf abschneidet, so verbleibt das brig bleibende
Rckenmark gegen alle Erwartung in demselben Kreis-

gange ,
whrend man am unversehrten Thiere durch

einseitige Verletzung des Rckenmarkes niemals Zwangs-
bewegungen zu erzeugen vermag.

Ph. van Tieghem: Transpiration und Chlorova-
porisation. (Bulletin de la Societe botan. de France
T. XXXIII, 1886, p. 152.)

Bekanntlich wurde frher der gesammte Gasaustausch
der lebenden Pflauzen mit der Atmosphre als Respira-
tion bezeichnet, whrend man jetzt sehr sorgfltig die

stetig bei allen Pflanzen
,
ebenso wie bei den Thieren,

vor sich gehende Athmung (Aufnahme von Sauerstoff
und Abgabe von Kohlensure) trennt von der Assimila-

tion, der Kohlensureabsorption und Sauerstoffabschei-

duug, die man nur bei deu grnen Pflanzen unter der

Einwirkung des Lichtes beobachtet. In hnlicher Weise
muss mau, nach Herrn van Tieghem, das, was man
bisher als Transpiration bezeichnet und untersucht hat,
die Wasserdampf-Abgabe von den Pflanzen an die Atmo-

sphre, in zwei gesonderte Processe trennen.

Alle chlorophyllfreien Pflanzen und die chlorophyll-
freien Organe der grnen Pflanzen geben unaufhrlich
bei Tage wie in der Nacht Wasserdampf an die Atmo-
sphre ab

;
dasselbe geschieht bei den chlorophyllhaltigen

Organen im Dunkeln und bei schwachem diffusem Lichte.
Werden diese Organe aber strker erleuchtet, so tritt

noch ein zweiter Verdampfungsprocess hinzu, der in den
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chlorophyllhaltigen Zellen veranlasst wird durch die von
diesen absorbirten Lichtstrahlen. Die erste Art der

"VVasserverdunstuug, die bei allen Pflanzen und unter

allen Umstnden beobachtet wird, soll die Bezeichnung
Transpiration" behalten, sie wird bekanntlich befrdert
durch Temperatursteigerung, Trockenheit, Luftbeweguug
uud durch Licht. Die zweite Art der Wasserdampfabgabe
ist viel bedeutender als die erste, und zeigt nach den

Untersuchungen des Herrn Wiesner im Sonnenspectrum
zwei Maxima, das eine im Roth zwischen den Linien
B und C, das zweite, strkere, im Violett, die gelben
Strahlen wirken nur wenig, die grnen gar nicht. Diese

Wasserverduustung, welche von den chlorophyllhaltigen
Zellen unter dem Einflsse derjenigen Lichstrahlen, die

vom Chlorophyll absorbirt werden, ausgeht, will Herr
van Tieghem Chlorovaporisation" nennen.

Nach dieser Auflassung wre die Function des Chlo-

rophylls eine dreifache: 1) absorbirt dasselbe von dem
einfallenden Lichte bestimmte Strahlen

; 2) verdampft
es mit Hlfe dieser absorbirten Strahlen Wasser; 3) zer-

setzt es durch die Energie anderer Strahlen die Kohlen-
sure. Die Umstnde , unter denen sich die grnen
Pflanzen befinden, bedingen es, wie viele von diesen drei

Functionen thtig sind; im C0 2
-freien Wasser z. B.

kommt nur 1) zur Geltung; in C Oo-freier Luft 1) und 2);

in C lhaltigem Wasser 1) und 3), und in gewhnlicher
Luft alle drei. Herr van Tieghem hlt die Unter-

scheidung der Chlorovaporisation fr nicht minder wichtig
wie die Trennung der Assimilation von der Respiration
uud hat bereits eine Untersuchung der Chlorovaporisation
in Angriff genommen.

A. v. Planta: Ueber die Zusammensetzung eini-

ger Nectararteu. (Zeitschr. f. physiol. Chemie Bd. X,

1886, S. 227.)

Die chemische Beschaffenheit des Blumeuhouigs oder

Nectars ist noch wenig untersucht, wohl hauptschlich
wegen der Schwierigkeit, grssere Mengen davon zu be-

kommen. Herr v. Planta wusste sich Nectar von der

Protea mellifera des Caplandes zu verschaffen
,
welche

in ihren grossen Blthenkelchen solche Mengen Honig
bereitet, dass derselbe, knstlich eingedickt, einen Handels-
artikel bildet.

Ferner erwiesen sieh Hoya carnosa und Bignonia
radicans als sehr geeignet fr die beabsichtigte Unter-

suchung, da aus ihren Blthen der Nectar leicht durch

Absaugen mittelst einer Pipette gewonnen werden konnte.

Die Hauptergebnisse der Analyse sind in folgender Ta-

belle zusammengestellt:

Nectarart
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Vorliegende kleine Schrift des geschtzten Kieler

Zoologen ist in erster Linie bestimmt, ber den

jetzigen Stand der in ihr behandelten Fragen orien-

tirend zu wirken uud drfte, wie sie auch ursprng-
lich aus einem ffentlichen Vortrage in einem natur-

wissenschaftlichen Verein hervorgegangen ist, auch

von einem den beschreibenden Naturwissenschaften

ferner stehenden Publicum mit Nutzen gelesen

werden. Indem der Verfasser davon ausgeht, dass

sich der Artbegriff demjenigen, der sich zuerst prak-

tisch mit der Systematik zu befassen anfngt, noch

beute so darstellt, wie dem Schpfer desselben in

seiner wissenschaftlichen Form, Linne, nmlich als

das von der Natur gebotene Material, aus welchem der

Systematiker die hheren Einheiten des Systems durch

fortgesetzte Abstractionen zu gewinnen hat, unter-

suchte er weiter, auf welche Weise Artbegriffe gebildet

worden sind und gegenwrtig noch gebildet werden.

Artbegriffe beruhen auf mehr oder minder unvoll-

kommenen Reductionsschlssen, weil wir zur Bildung
eines ideal vollkommenen Artbegriffes smmtliehe

dazu verwendbaren Merkmale und ein jedes ist

verwendbar smmtlicher Individuen ,
welche zu

allen Zeiten die Art reprsentirten, kennen mssten.
Jeder Artbegriff fasst nicht bloss alle gleichzeitig

lebenden Individuen eines nchsten Verwandtschafts-

grades, sondern mit diesen auch noch alle verstor-

benen und alle nachkommendeu zu einer Gemeinschaft

zusammen; soweit reicht sein Umfang." Der Art-

begriff drngt die bereinstimmenden Merkmale aller

im Raum uud in der Zeit zerstreuten Individuen

eines nchsten Verwandtschaftsgrades in eine geistige

Gegenwart zusammen; darin besteht sein Inhalt."

Mit diesem Maassstabe gemessen erscheint die unge-
heure Mehrzahl aller Artbegriffe ,

mit denen die

heutige Wissenschaft operirt, als meist nur auf die

ussere Erscheinung des Thieres (Integumeut etc.)

gegrndet, ganz ausserordentlich unvollkommen;

nichtsdestoweniger ist nicht nur jeder Forscher be-

rechtigt, sondern sogar verpflichtet, kommenden Falls

solche unvollkommene Artdiagnosen aufzustellen,

weil nur von ihnen aus ein Fortschritt zum Besseren

mglich ist. Auch wo bei grosser Inconstauz aller

morphologischen Merkmale die Formen einer Gruppe
ohne scharfe Grenze in einander berzugehen scheinen

(Foramimferen, Spongien etc.), ist der Systematiker

der Verpflichtung , Species zu unterscheiden
,

nicht

berhoben , gleichviel ,
wie gross die Formenkreise

ausfallen, die er zu Species zusammenfasst, oder

welche Merkmale er zu trennenden erhebt. Es ist

ein Irrthum, sich dabei auf die Abstammungslehre
zu berufen. Denn die Abstammungslehre setzt rum-
lich den Bestand, wenn auch mehr oder minder variabler

uud fr sie blutsverwandter Species ebensogut vor-

aus, wie die alten Systematiker; was sie negirt,
ist ihre zeitliche Unvernderlichkeit.
In dem Nachweis der praktischen Unerreichbarkeit

eines vollkommenen Artbegriffes liegt schon einge-

schlossen, dass die Artbegriffe kein natrliches Mate-

rial im Sinne der wirklich vorhandenen Arten sind,

auf welchen sie beruhen, sondern sich ihnen nur

mehr oder minder nhern. Auf je mehr Merkmale sich
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der Artbegriff aufbaut, desto mehr nhert er sich

dem auf unendlich viele Merkmale gegrndeten Be-

griff des Individuums, whrend umgekehrt durch

Abstraction der vielen Artbegriffen gemeinsamen
Merkmale die Gattungsbegriffe und so stufenweise

die Glieder des Systems hherer Ordnung gewonnen
werden. So fhrt eine ununterbrochene Stufenleiter

durch dieselbe logische Operation, vom Begriff des

Individuums, wo der reale Umfang des Begriffes am

kleinsten, der Inhalt aber unbersehbar reich ist",

bis zu dem Begriff des organischen Reiches ber-

haupt, wo der reale Umfang am grssten, der be-

grifflich erfasste Inhalt aber am kleinsten ist."

Den Abschnitt, welcher das Verhltniss der Art-

begriffe zur Abstammungslehre behandelt, leitet Moe-
bius mit dem wichtigen, nur zu oft missverstandenen

oder ausser Acht gelassenen Satze ein: Die Bildung
und Anwendung der Artbegriffe ist gnzlich unab-

hngig von der Frage nach dem Ursprung der realen

Vertreter derselben oder der Individuen, deren ber-

einstimmende Eigenschaften zur Ableitung der Art-

begriffe dienen." Dem Beweise dieses Satzes ist der

ganze Abschnitt gewidmet. Es wird mit Recht be-

tont, dass, wenn man auf morphologischem Wege,
also durch Vergleichung aller den Speciesbegriff be-

grndenden Merkmale, die Abstammung einer Species

von der anderen beweist, fr den realen genetischen

Zusammenhang der der Species zu Grunde liegenden

Individuen noch kein Beweis geliefert ist, insofern

dieser nur experimentell geliefert werden knnte.

Der auf eine begrenzte Anzahl von Generationen von

Individuen gegrndete Artbegriff ist daher ein Factor,

der auch durch die Anerkennung der Descendenz-

theorie nicht beseitigt wird, und wie gross man auch

die Variationsfhigkeit einer Art sich denken mge,
unbegrenzt ist sie nicht und jedenfalls nie zu einem

gegebeneu Zeitpunkte so gross, dass sie die Abstrac-

tion eines Speciesbegriffes unmglich machte. Es

kann fr die wissenschaftliche Systematik daher nur

von Uebel sein, Hypothesen ber den realen Ur-

sprung der organischen Formen mit der logischen

Auffassung der Speciesbegriffe zu vermischen". Wenn
auch das System immer ein mglichst treues Bild

unserer herrschenden Ideen ber die reale Verwandt-

schaft der Organismen sein soll, so drfen dochklassifi-

catorische Gruppenbegriffe nur auf beobachtbare

Thierformen gegrndet werden". Formen, deren

jetzige oder einstige Existenz nur speculativ erschlossen

sind, mssen, so wichtig sie als Ausgangspunkt fr
weitere phylogenetische Betrachtungen sein mgen,
aus dem System ausgeschlossen werden. J. Br.

W. 0. Brgger: Ueber die Bildungsge-
schichte des Kristianiafjords; ein Bei-

trag zum Verstndniss der Fjord- und

Seebildung in Skandinavien. (Nyt Magaz.

f. Natur, XXX, 2.)

Auf Grund eingehender Untersuchungen wird ge-,

zeigt, dass, wie zum Tlieil schon Kjerulf mitgetheilt

hatte, der innere Kristianiafjord mit seinen Fort-

setzungen bis Wester und Frder eine Anzahl wesent-

lich von Sden nach Norden verlaufende Verwer-

fungen birgt und durch eine Versenkung oder Gra-

benverwerfung entstanden ist. Es haben aber lngs
derselben Verwerfungsebene uach und nach

,
zu ver-

schiedenen Zeiten, mehrere Verwerfungen stattgefun-

den, und zwar zuerst Stauungsverwerfungen", durch

welche die antesilurischen (?) Grenzgesteine oder Rei-

bungsbreccien von Ekeberg bei Stemmestadodden etc.

gebildet wurden. Spter sanken auf der Westseite

die Schichten unter Bildung einer jngeren, viel silu-

risches Gestein (Alaunschiefer) enthaltenden Breccie

so tief herab, dass die Silurschichten mit den lteren

Grenzgesteinen in Berhrung kamen; zugleich

drang Syenitporphyr lngs der Grenzflche hervor.

Bruchstcke von diesem sind in einer noch jngeren
Breccie erhalten.

Aelter als diese Verwerfungen sind aber die soge-

nannten Augitporphyrite, die ltesten postsilurischen

Eruptivgesteine jener Gegend, welche ber den vor-

her gefalteten und abrasirten palozoischen Forma-

tionen mchtige Decken bilden
,

vielfach auch in

Lagergngen auftreten, sehr selten aber Gaugspalten

ausfllen. Auf diese Gesteine folgen immer kiesel-

surereichere Eruptivgesteine, endlich die Augitsye-

nitporphyre und Rhombeuporphyre.
Nach Ausbildung dieser Dislocationen sind durch

Erosion gewaltige Schichtenmassen fortgefhrt wor-

den, iu dem Fjordbett sowohl als auch noch viel mehr

ausserhalb desselben, wo meist die Porphyrdecken
fehlen.

Die eigentliche Abrasion der palozoischen For-

mationen des sdlicheu Skandinaviens drfte lter

als die Eiszeit seiu, whrend die Aushhlung des

Fjords selbst vom Verfasser der Erosion durch die

Eiszeitgletscher zugeschrieben wird, welchen durch

die hrteren Uferwnde der Versenkungsrinne ge-

wissermaassen der Weg gewiesen wurde. K.

J. Traube: Ueber die Grssen der Maximal-

tropfen der gewhnlichen Alkohole und

Fettsuren und ihrer wsserigen Lsun-

gen. Bemerkungen ber die Abhngig-
keit der Tropfengrssen von usseren

Einflssen. (Bei-, d. deutsch, ehem. Ges. 1886,

Bd. XIX, S. 1673 u. 1679.)

Der Verfasser hat unter Benutzung des bei sei-

nen Versuchen ber die innere Reibungsconstante

(Rdsch. I, 314) benutzten Apparates den Satz ge-

funden, dass bei aus Capillarrhren unter constantem

Druck ausfliessendeu Flssigkeiten die Volumina der

an der horizontalliegendeu Mnduug der kniefrmi-

gen Capillarrhrchen sich bildenden Tropfen sich wie

die Steighhen in capillaren Rhren verhalten. Dies

Gesetz gilt jedoch nur fr Rhren, deren Radius

unter einer bestimmten Grenze liegt. Wenn der

ussere Radius der horizontalen Endflche wchst, so

muss schliesslich ein Maximaltropfen entstehen, wie

an einer horizontalen ebenen Flche von beliebiger

Dimension.
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Die Maximaltropfengewiehte sind nun bei einer

grosseren Zahl von Flssigkeiten bestimmt aus den

sich an einer nicht zu weiten Glasrhre bildenden

Tropfen mit Hlfe einer Interpolationscurve, die

durch einige Beobachtungen bei Abtropfuugen an

einer Ebene ermittelt wurde. Es betrug das

Maximaltropfen- Maximaltropfenr ,

gewicht Volumen

% cem

fr Wasser 0,2330 0,2334

Methylalkohol 100 Proc. 0,0508 0,0640

10 ., 0,1511 0,1542

50 0,0779 0,0850

Aethylalkohol 0,0472 0,0597

Propylalkohol .... 0,0477 0,0592

Isopropylalkohol .... 0,0440 0,0545

Isobutylalkohol .... 0,0421 0,0524

Ameisensure 0,0933 0,0765

Essigsure 0,0556 0,0528

Buttersure 0,0550 0,0571

Isobuttersure .... 0,0510 0,0536

Ausserdem sind die Bestimmungen noch fr ver-

dnnten Normalbutylalkohol, fr Isamylalkohol, Iso-

valeriansure gemacht, und zwar auch hier, wie bei

den oben angefhrten Krpern, mit verschiedenen

Concentrationen. Auch finden sich in der Tabelle die

Werthe: Vw Tropfenvolumin fr Wasser, Vr Tropfen-

volumina der betreffenden Flssigkeit und der
hr

entsprechende Quotient der Steighhen, welcher dem

Quotienten der Tropfenvolumiua au kleineren Kreis-

flchen gleich ist.

Es folgt, dass der grsste Durchmesser des hn-

genden Maximaltropfens mit wachsender Cohsion

der Flssigkeit zunimmt und lassen sich fr die

Volumina der Maximaltropfen von Flssigkeiten einer

homologen Reihe und ihrer Lsungen dieselben Stze

anwenden, wie sie der Verfasser fr Steighhen auf-

gestellt hat (Ber. d. d. ehem. Ges. XVII, 2303). Die

Hauptstze aus dieser Arbeit lauten :

1 ) Die Steighhe der Lsung eines Krpers nimmt

ab mit wachsender Concentration und zwar sind bei

gleichartiger Zunahme derselben die Differenzen der

Steighhen nicht gleich. 2) In einer homologen Reihe

nehmen die Steighhen ab mit wachsendem Molecu-

largewichte. 3) Isomere Krper auch von verwandter

Constitution haben in gleich concentrirten Lsun-

gen nicht nothwendig dieselben Steighhen. Uebri-

gens theilt Herr Traube in dieser Arbeit Capilla-

rittserseheinungon in Beziehung zur Constitution und

zum Moleculargewicht'
1

die Hauptfolgerungen darber

mit. Eine Erhhung der Steighhe findet statt:

1. Beim Uebergange von der Reihe der Alkohole

zu der der Aldehyde und der Fettsurereihe;
2. von den Fettsnren zu den Oxysuren;
3. von den einsnrigen zu den zwei- und drei-

surigen Alkoholen;
4. von den normalen und Isoalkoholen zu den

tertiren Alkoholen;

5. von den Estern der Ameisensure zu den

isomeren Estern der hheren Fettsuren;

6. von den Verbindungen der Propylreihe zu

denen der Allylreiho.

Auch die folgenden beiden Stze schliessen sich an:

Die Differenz der Quotienten aus Steighhe und

Moleculargewicht ist fr die Lsungen je zweier Kr-

per eine nur von der relativen Grsse der Concen-

trationen abhngige Constante.

Die Steighhenunterschiede der Lsungen je eines

Krpers in verschiedeneu aber entsprechend gleichen

Concentrationen verhalten sich wie die Molecular-

gewichte der gelsten Krper.
In der zweiten Arbeit bespricht Herr Traube

die Einflsse, welche sonst noch das Tropfengewicht
modificiren knnen. Hierber hat schon Guthrie

(vergl. Fortschritte d. Physik 1865 und die Bemer-

kungen von Quincke und seine Versuche) ausfhrliche

Untersuchungen augestellt. In Bezug auf Krmmung
und Ausflussgeschwindigkeit wurden dieselben Resul-

tate wie von Guthrie erhalten (Anwachsen der

Tropfen mit Abnahme der Krmmung etc.), whrend
ein Einfluss der Rhrensubstanz auf die Tropfen-

grsse nicht nachweisbar war. Jedenfalls ist die

Beeinflussung durch die Gefsswandung sehr gering
und folgt daraus, dass der Raudwinkel derselben

Flssigkeit gegen Glas- und Metallwnde bei ge-

whnlicher Temperatur nicht = 0, aber nahezu der-

selbe ist.

Weitere Publicationen an anderer Stelle sind in

Aussicht gestellt. Schw.

Hermann Mller-TIiurgrau : Ueber das Gefrieren
und Erfrieren der Pflanzen. II. Theil. (Land-

wirthschaftliehe Jahrbcher. Bd. XV, 1886, S. 454.)

Sechs Jahre nach der Publication des ersten Tlieils

seiner Untersuchungen ber das Gefrieren und Er-

frieren der Pflanzen verffentlicht nun HerrMller-

Thurgau den zweiten Theil seiner Ergebnisse, die

er in immer weiter sich ausdehnender und verzwei-

gender Untersuchung im Laufe der Jahre ber diese

wissenschaftlich, wie praktisch wichtige Frage ge-

wonnen hat. Auch jetzt ist die Reihe der auf diesen

Gegenstand bezglichen Punkte noch lange nicht er-

schpft und in jedem Winter werden die Versuche

wieder aufgenommen; nur diejenigen Fragen, auf

welche schon eine entscheidende Antwort gegeben
werden kann, sind Gegenstand der vorliegenden Ab-

handlung.
Was die Aufmerksamkeit des Verfassers in erster

Reihe gefesselt, war der Vorgang des Gefrierens in

den Pflanzentheilen. Nachdem bereits in der ersten

Abhandlung gezeigt war, dass die Eisbildung beim

Gefrieren der Pflanzen in den Intercellulairumen

vor sich geht und dass an diese ersten Eiskrystalle

das aus den Zellen herbeistrmende Wasser sich an-

lagert, wurde nun die Entstehung dieser Eisgebilde

nher untersucht.
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Wird ein Pflanzentheil, z. B. eine Kartoffel, dem

Gefrieren ausgesetzt, so sinkt die Temperatur der-

selben allmlig auf etwa 3; erst durch diese

Ueberkltung ist eine Eisbildung mglich, in Folge

deren Wrme frei wird und die Innentemperatur
bis auf etwa 1 steigt. Diese Temperatur bleibt

dann constant, so lange Wasser durch sein Erstarren

Wrme liefert; schliesslich ist der Pflanzensaft in

Folge des Wasserverlustes so coucentrirt geworden,
dass er bei der Temperatur 1 nicht mehr ge-

friert. Die Temperatur sinkt also weiter, bis die

Ueberkltung einen tieferen Kltegrad erreicht; nun

folgt neue Krystallbildung mit Erwrmung u. s. w.

Das pltzliche Steigen der Temperatur innerhalb der

untersuchten Pflanze ist somit ein sicheres Kriterium

fr den Beginn des Gefrierens, und dieses wurde be-

nutzt, um die Entstehung und weitere Ausbildung

der Eiskrystalle in den gefrierenden Pflanzengewebeu
zu studiren.

Die Untersuchung gefrierender Kartoffeln lehrte,

dass im Cambium die Eisbildung bei einer hher

gelegenen Ueberkltungstemperatur beginnt als in

den brigen Theilen, und dass fr die Basis der Kar-

toffel der Ueberkltungspunkt hher liegt, als fr
den oberen Theil. Die Ursache dieser Verschieden-

heit sucht Verf. in dem verschiedenen Wassergehalte

der betreffenden Theile; das Eis bildet sich zuerst in

den hierzu besonders geeigneten ,
wasserreichsten

Stellen, und zieht zu seiner Bildung das Wasser aus

den benachbarten Zellen an
;
dann beginnt die Eis-

bildung an einer anderen Stelle und so fort, bis die

ganze Kartoffel gefroren ist.

Eingehender wurde die Eisbildung an Blttern

untersucht, bei welchen sich das Gefrieren auch usser-

lich durch das Auftreten entfrbter Flecke bemerkbar

macht und die gleichzeitigen Temperaturbeobach-

tungen ein Urtheil ber den Eintritt und Fortgang
der Eisbildung gestatteu. Auch hier wurden durch

den verschiedenen Wassergehalt bedingte Differenzen

des Eintritts und der Verbreitung der Eisbildung

erkannt und constatirt, dass die verschiedenen

Pflanzen sich auch insofern sehr verschieden ver-

hielten
,

als bei einigen bereits der erste Gefrier-

vorgang die von demselben betroffenen Zellen tdtete,

andere hingegen nach dem Aufthauen nur theilweise

oder auch gar nicht beschdigt waren.

Eine wesentliche Frderung der Untersuchung

gewhrte die Bestimmung der in den gefrorenen

Pflanzentheilen befindlichen Eismenge. Dieselbe er-

folgte nach zwei Methoden: die erste, fr voluminse

Pflanzentheile, bestand darin, die Wrmeeinheiten

zu messen, welche zum Schmelzen des gesammten in

dem rflanzentheile enthaltenen Eises erforderlich war;
bei der zweiten fr Bltter bestimmten wurde die

Menge des Eises ans der Vergleichung des Temperatur-

ganges bei der Erwrmung des Blattes von seinem

Ueberkltungspunkte bis zu einem bestimmten, ber

liegenden Grade ermittelt, wenn die Erwrmung vor^
dem Gefrieren und, nachdem das Blatt Eis gebildet,

vorgenommen wurde. Aus den Messungen an Aepfeln,

Kartoffeln und au Blttern sei hier erwhnt, dass in

Aepfeln die Eismenge bei Temperaturen von 4,5

bis 15,2 von 53,13 Proc. bis auf 66 Proc. stieg,

dass bei der Kartoffel die Eismenge bei 5 56 Proc

der Substanz und in einem Kohlrabiblatt 41,42 Proc. be-

trug. Gleichzeitig wurden interessante Beobachtungen
ber den Verlauf der Eisbildung in den verschiedenen

Fflanzentheilen gemacht, auf welche hier nicht einge-

gangen werden soll
,

ebenso wenig auf die Unter-

suchung ber das Gefrieren des Holzes und die Ent-

stehung der Frostspalten in den Bumen, die Herr

Mller ausfhrlich behandelt.

Die Temperatur, bei welcher das Gefrieren und

Aufthauen der Pflanzen stattfindet, ist bei einer

grsseren Anzahl von Arten und von Pflanzentheilen

bestimmt worden. Dem oben erwhnten Gange der

Erscheinung entsprechend, winde jedesmal der Ueber-

kltungspunkt, bei welchem die Eisbildung beginnt,

und der Gefrierpunkt, auf den die Temperatur whrend
der Eisbildung steigt und bei der sie constant bleibt,

wie die Temperatur des Aufthauens bestimmt. Aus den

in einer Tabelle zusammengestellten 94 Bestimmungen

folgt, dass sowohl die Ueberkltungspunkte wie die

Gefrierpunkte fr verschiedene Pflanzen organe ver-

schieden sind (tiefste Ueberkltungstemperatur 8

bei Laubblttern von Ficus repens, hchste 1,16

bei Blttern von Opuntia maxima
;
der tiefste Gefrier-

punkt 8, der hchste 0,15 bei denselben

Pflanzenorganen), dass alle Pflanzentheile, wenn sie

erfrieren sollen, auf eine tiefere Temperatur abgekhlt
werden mssen, als man bisher angenommen. Von

den Momenten, welche auf die Lage dieser beiden

Punkte von Einfluss sind, ist als wichtigstes der

Wassergehalt hervorzuheben; durch theil weisenWasser-

verlust eines Organes wurden beide erniedrigt; auch

das Alter hat einen wesentlichen Einfluss, indem

ganz junge Bltter niedrigere Ueberkltungs- und

Gefrierpunkte haben als weiter entwickelte, wh-
rend noch ltere Bltter wieder grsserer Klte be-

drfen.

Das Aufthauen gefrorener Pflanzen erfolgt nicht

erst bei 0, sondern bei jeder Erwrmung, welche

dieselben erfahren, also z. B. auch, wenn sie von

4 auf 3 erwrmt werden. Wenn es bei

dieser Abhngigkeit von der usseren Temperatur
schwer ist, allgemeine Regeln aufzustellen, so haben

die Versuche doch soviel ergeben, dass bei allm-

ligem Aufthauen das rascheste Schmelzen nicht bei

0, sondern bei 1 und darunter stattfindet.

Wenn die Pflanzen durch das Gefrieren getdtet

werden, dann spricht man vom Erfrieren" der Pflanzen
;

und wie aus dem gewhnlichen Sprachgebrauch die

Unterschiede zwischen Gefrieren und Erfrieren der

Pflanzen allgemein feststehend sind, so lassen sie

sich wissenschaftlich dahin fixiren, dass der erste

Process auf der Eisbildung in den Pflanzen beruht,

whrend das Erfrieren nach des Verfassers Ansicht,

der sich hier den lteren Anschauungen von Ngeli
und Sachs anschliesst, in dem Tode des Protoplas-

mas der rflanzentheile besteht.
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Heber die Ursache des Erfrierena sind zwei An-

schauungen vertreten
;
die eine am meisten verbreitete

nimmt an, dass nur das schnelle Aufthauen der ge-

frorenen l'llanzentheile diese tdte. whrend die zweite

behauptet, dass der Process des Gefrierais die Ursache

des Erfrierena sei. Eine Entscheidung zwischen diesen

beiden Ansichten ist deshalb nicht so leicht herbeizu-

fhren, weil es nicht mglich ist, zu erkennen, wann

der Tod der Zellen eintritt, ob also die gefrorene

Zelle schon todt ist und daher beim Aufthauen keine

Lebenserscheinuiigen mehr darbietet, oder ob sie erst

durch dieses Aufthauen getdtet wird. Als Sttze

fr die erste Anschauung galt die sehr verbreitete

Erfahrung, dass gefrorene Pflanzen theile beim schnellen

Aufthauen getdtet werden, hingegen beim sehr lang-

samen, vorsichtigen Aufthauen am Leben erhalten

werden. Noch wesentlicher zu Gunsten dieser An-

schauung sprachen die Beobachtungen, dass Baum-

stmme auf der Sdseite hutig durch Frost gelitten

haben, whrend sie auf der Nordseite unbeschdigt

blieben, dass Nadelhlzer sehr hufig im Winter nur

auf der Sonnenseite leiden, und dass vor der Sonuen-

wirkung geschtzte Gewchse oft besser berwintern,

als die der Sonne ausgesetzten Pflanzen.

Herr Mller-Thurgau hat zunchst die Angabe,
dass langsames Aufthauen die gefrorenen Pflanzen-

theile schtze, whrend schnelles sie tdte, einer

experimentellen Prfung unterzogen und konnte den

sicheren Nachweis fhren, dass gefrorene Pflanzen-

organe in allen Fllen, in denen sie beim schnellen

Aufthauen sich erfroren zeigten, auch bei langsamem
Aufthauen todt waren. Das Erfrieren der Pflanzen

fllt somit nicht erst in die Zeit des Aufthauens, son-

dern muss bereits whrend des Gefrierens erfolgt sein,

und da das Gefrieren in der Zelle im Wesentlichen

nur die Vernderung hervorbringt, dass derselben

sehr schnell und viel Wasser entzogen wird, so kommt
Herr Mller zu der Anschauung, dass die durch
das Gefrieren bedingte Wasserentziehung
die Ursache des Todes des Protoplasmas,
die Ursache des Erfrierens sei. Die oben angefhrte

Erfahrung, dass Bume meist an der Sdseite erfrieren,

dass die Nadelhlzer nur an der Sonnenseite im Winter

leiden u. s. w., kann daher nicht von der Wirkung
des Aufthauens herrhren, sondern muss in anderer

Weise erklrt werden.

Herr Mller-Thurgau hat in einer frheren

Untersuchung (Rdsch. I. 97) den Nachweis gefhrt,
dass das Leben der Pflanzen auch whrend der

winterlichen Ruhepause nicht ganz erloschen ist, son-

dern sich in einer nachweisbaren chemischen Um-
wandlung, freilich nur schwach, ussert. Dieser Lebens-

process wird durch die Sonnenbestrahlung an der Sd-
seite mehr gefrdert, als an der Nordseite, die Zellen sind

dort wasserreicher und zu directer Thtigkeit ange-

regt; daher sind sie gegen die Wirkung des Gefrierens

empfindlicher und werden leichter an dieser Seite

erfrieren, als an der Nordaeite, wo die nachweislich

wasserrmeren Zellen einen geringeren Grad von

Weiterentwickelung erkennen lassen.

Die Auffassung von dem Wesen und der Ursacho

des Erfrierens der Pflanzen, wie sie hier auf Grund

eingehender Untersuchungen festgestellt ist, bedingt

eine von der bisher blichen wesentlich verschiedene

Stellungnahme zu den praktischen Fragen der Schutz-

iinil Heilmittel gegen Frostschden, die der Verf. aus-

fhrlich errtert.

Maurice Levy : Ueber d i e V e r s u c h e d e s H e r r n

Marcel Deprez zur Kraftbertragung
zwischen Crcil und Paris. (Comptes rendns

1886. T. CHI, p. 314.)

Im Namen einer von der Pariser Akademie ein-

gesetzten Commission
,

welcher unter Anderen die

i Herren Bertrand, Becquerel und Cornu ange-

hrten, erstattete Herr Levy dieser Krperschaft
einen ausfhrlichen Bericht ber die Versuche, welche

zur elektrischen Kraftbertragung zwischen den beiden

Orten Creil und Paris von Herrn Deprez ausgefhrt
worden sind. Fr die Leser dieser Zeitschrift wird

es von Interesse sein, die hierbei erzielten Resultate

kennen zu lernen, welche am Schlsse des Berichtes

wie folgt zusammengefasst sind:

Man kann gegenwrtig behaupten, dass es mg-
lich ist, mit einer einzigen erzeugenden und einer

einzigen empfangenden Maschine auf eine Entfer-

nung von 56 km eine industriell verwerthbare Kraft

von etwa 52 Pferden mit einem Nutzeffect von 45 Pro-

cent zu bertragen, ohne dass man mehr als einen

Strom von 10 Amperes, eine Winkelgeschwindigkeit
von 216 Umdrehungen in der Minute oder eine peri-

pherische Geschwindigkeit von 7,5 m pro Secunde

braucht. Bercksichtigt man die Kraft, die verbraucht

worden von den Dynamometern und den anderen Mess-

instiumenten, von den Treibriemen und den Appa-

raten, welche zu rein experimentellen Zwecken ein-

gefgt waren, und die smmtlich bei der industriellen

Anwendung fehlen werden, so kann man sagen, dass

in der Praxis der Nutzeffect 50 Procent sehr nahe

kommen wird.

Von dem Verlust von 55 Troc. kommen auf die

beiden Maschinen etwa 45 Proc. nnd auf die Leitung
etwa 10 Proc. In jedem Falle wird die Leitung
mehr oder weniger Kraft absorbiren, je nachdem man
einen mehr oder weniger dicken Draht benutzt. Hat

man viel billige Kraft, so dass man auf den Nutz-

effect nicht so grossen Werth legt, dann wird man
dnnen Draht anwenden, der die Einrichtung billiger

macht, aber mehr Kraft absorbirt. Ist die Kraft hin-

gegen abgemessen und will mau sie mglichst vor-

teilhaft verwenden, muss man bei der Einrichtung
ein Opfer bringen und dicken Draht benutzen.

Die Thtigkeit der Maschinen ist gegenwrtig in

Bezug auf Regelmssigkeit und Dauer usserst be-

friedigend. Seit Februar sind dieselben tglich fnf
Stunden im Gange gewesen, und selbst bis 9 Stunden,

ohne starke Erhitzung, ohne Verbrennen von Drhten
und ohne Funken an den Brsten.

Die Geschwindigkeit der erzeugenden Maschine,

wenn sie 116 Pferdekrfte consumirt, ist nur 216 Um-
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drehungen in der Minute und die der empfangenden
295 Touren. Diese Geschwindigkeiten sind in Fabriken

gebruchlich, und man htte von ihnen nicht solche

Effecte erwartet; es ist berraschend ,
dass eiue so

langsam sicli bewegende Dynamomaschine in einer Ent-

fernung von 56 km 1000 bis 1200 mkg mechanischer

Arbeit bei jeder Drehung industriell verwerthbar

macht.

Die grsste elektromotorische Kraft ist 6290 Volts.

Die Gefahr, welche aus der Anwendung solcher Span-

nungen erwchst, ist einer der Haupteinwnde gegen
die praktische Verwerthbaiheit dieser Experimente.
Aber dieses Bedenken ist ein Vorurtheil. Die Ver-

suche von Creil dauern bereits lnger als 6 Monate
;

das Personal hat hier zum ersten Male mit solch

hohen Spannungen zu thun, und gleichwohl ist kein

Unglcksfall vorgekommen. Uebrigens sind alle

Industrien mit Gefahren verknpft, die regelmssig
mit dem Fortschritt der Industriezweige abnehmen.

Eine weitere Furcht, welche sich an die Anwen-

dung hoher Spannungen knpft, bezieht sich auf die

Verluste an Elektricitt auf der Strecke, die sie be-

gnstigen. Die Erfahrung, welche hier allein ent-

scheiden kann
,

hat diese theoretisch abgeleiteten

Befrchtungen nicht gerechtfertigt. Der Unterschied

der Strme zu Creil und La Chapelle (Paris) war
whrend der ganzen Zeit nur ein geringer.

Nimmt man statt einer Geschwindigkeit von 200

Touren eine solche von 300, was wohl zulssig er-

scheint, und was nach der Ueberzeugnng des Herrn

Deprez sehr bequem ausfhrbar ist, so wird man,
ohne die elektromotorische Kraft zu erhhen, bloss

durch Verminderung des Widerstandes der Ringe
den Nutzeffect noch steigern. Herr Deprez hofft so

den Nutzeffect von 50 Proc. noch zu bersteigen.
Noch mehr berechtigt ist diese Erwartung, wenn
man die elektromotorische Kraft steigert, was man
erreichen kann, ohne das Gewicht des Kupfers der

Maschinen zu vermehren und ohne ihre Geschwindig-
keiten zu ndern. Hierber muss aber erst die Er-

fahrung Entscheidung treffen.

Betreffs des Drahtes ist die Commission der Mei-

nung, dass er auf seiner ganzen Lnge nackt bleiben

kann, ausser bei seinem Ein- und Austritt aus den

Fabriken, vorausgesetzt, dass er berall ausser dem
Bereiche der Hand liegt und 0,75 bis 1 m von den

Telegraphen- und Telephondrhten entfernt bleibt.

Die wahrscheinlichen Kosten (die wirklich ge-
machten knnen wegen der vielen Experimente und

Aenderuugen nicht zu Grunde gelegt werden) einer

Einrichtung fr die Uebertragung von 50 Pferde-

krften zwischen Paris und Creil berechnet die Com-
mission auf im Ganzen 124 800 Francs.

Von wissenschaftlichem Gesichtspunkte scheinen

diese Versuche auf Nichts, oder auf ein sehr Unbe-
deutendes die Wirkungen der Selbstinduction zu

reduciren, welche scheinbar aus den pltzlichen Aende-

ruugen der Polaritt entstehen mssten , die zwei-

mal bei jeder Umdrehung beim Vorbergange eines

jeden Drahtes vor den Brsten stattfinden. Sie zeigen

ferner, dass man bei einer sorgfltigen Construction

sich selbst bei den grssten Maschinen gegen die

Fo uo a ult'schen Strme schtzen kann. Endlich

besttigen sie die Gesetze der elektrodynamischen
Induction weit hinaus ber die Grenzen, die mau in

frheren Versuchen hat erreichen knnen.

L. Soliiieke: Elektrisirung von Eis durch
W asser reibun g. (Atrialen der Physik. N. F. 1886,

Bd. XXVIII, S. 550.)

Vor einiger Zeit hat Verfasser eine Hypothese ber

den Ursprung der Gewitterelektricitt aufgestellt, nach

welcher die Reibung der in der Luft schwebenden Eis-

theilchcn gegen die Wassertrpfchen der Atmosphre
die Quelle der Luft- und der Gewitterelektricitt sein

soll. Diese Ansicht hat er durch zwei Thatsachen zu

begrnden gesucht, nmlich einmal damit, dass jedes-
mal nahe vor dem Ausbruche eines Gewitters Wasser-

wolken (cumuli) und Eiswolken (cirri) gleichzeitig am
Himmel auftreten; zweitens damit, dass Reibung von

Wassertrpfchen eine ergiebige Elektricittsquelle sei.

Fr letztere Thatsachen sprachen bereits Versuche von
Farad ay, der Wassertrpfchen in Luft oder Wasser-

dampf gegen beliebige Krper reiben liess
,
und dabei

letztere stets negativ ,
die Wassertrpfchen positiv elek-

trisch fand
;
nur beim Reiben der Trpfchen gegen Eis

waren erstere negativ und letztere positiv. Herr
Sohncke hatte diese Versuche wiederholt und best-

tigt gefunden; bei der Wichtigkeit dieses Vorganges
fr die Theorie der Gewitterelektricitt hat er diese

Art der Elektricittserregung durch anderweitige Ver-

suche zu besttigen gesucht.
Zunchst stellte er sich Eiscapillaren her, durch

welche Wasser einfach mit dem Munde hindurchgelilasen

wurde; an den beiden Enden der Capillaren befestigte
Elektroden waren mit einem Thomson'sehen Elektro-

meter zum Nachweise der sich durch die Reibung ent-

wickelnden Elektricitt verbunden. Whrend in verglei-
chenden Vorversuchen bei Anwendung von Glascapilla-
ren die vom Munde fernere Elektrode -f- Elektricitt,
die nhere Elektricitt zeigte, fand Herr Sohncke
in Eiscapillaren die dem Munde fernere Elektrode

,

die nhere -f- elektrisch, so dass also Elektricitt mit
dem Wasser vorwrts bewegt wurde, das Wasser also ,

das Eis -f- elektrisch war. Die Aussehlge betrugen
meist 3 bis 6 und mehr Sealentheile.

Da sich aber bei diesen Versuchen zuweilen auch
schwache entgegengesetzte Ausschlge zeigten, wurde die

Reibung von Wasser gegen Eis durch eine andere Versuchs-

reihe geprft, Wie Herr Elster die Elektricittserregung
beim Strmen eines Wasserstrahls gegen Platten von
Glas und anderen Substanzen untersuchte, so hat Herr
Sohncke das Strmen eines schnellen Wasserstrahls an

einer Eisplatte untersucht. Die Eisplatte hatte kurz

hinter der Stelle, wo der Strahl auffiel, und 80 bis 100mm
tiefer eine Elektrode, die mit dem Elektrometer ver-

bunden waren; der Wasserstrahl kam aus einer 0,Gqmm
weiten Oeflnung mit einer Geschwindigkeit von 20 bis

25 m in der Secunde, und die Platte war zu der zum
Strahl parallelen Stellung 10 bis 15 geneigt. Die Ver-

suche ergaben ganz regelmssig, dass bei Reibung des

Wasserstrahles an der Eistafel die obere Elektrode -(-,

die untere elektrisch war, whrend Controlversuche

an einer Glastafel regelmssig umgekehrte Elektricitten

ergaben. Somit wird Wasser durch Reibung am Eise

negativ, das Eis aber positiv elektrisch.

Gelegentlich hat Herr Sohncke noch einige Ver-

suche ber Elektrisirung des Eises durch Reibung mit

anderen Krpern angestellt. Eine Elektrode desThom-
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son'sehen Elektrometers wurde mit einem isolirteu Mes-

singkamme verbunden, und demselben dann ein Eisstck

genhert, das auf iaolirtem Fusse mit einem Kamme
heftig gekratzt war; es zeigte sich, -f- elektrisch, wh-
rend es ungekratzt unelektrisch war. Einfacher wurde
der Versuch so gemacht, dass Eis mit einem Messer

oder einem Glasstck geschabt wurde und die Eisspne
auf die Elektrode fielen, hierbei erfolgten sehr starke

positive Ausschlge. Ebenso wurde Eis positiv, wenn
mau mit einem Blasebalge Luft sehr heftig gegen das-

selbe trieb. Kurz das Eis wurde bei Reibung mit allen

angewandten Krpern (Stahl, Messing, Ulas, Wasser,
Staubtheilchen (?) der Luft) immer positiv elektrisch.

Pionchoii : Calorimetrische Untersuchung des
Eisens bei hohen Temperaturen. (Comptes

rendus 1886, T. C'll, p. 1454.)

Eine eigeuthmliche Vernderung des Eisens hat

Herr Pionchon bei der Temperatur von etwa 700 ent-

deckt, welche sich zunchst dadurch charakterisirt, dass

es seine speeitische Wrme, d. h. die Wrmemenge, die

erforderlich ist
,
um die Temperatur der Masse um 1

zu erhhen, ganz pltzlich ndert. Die erste Beobach-

tung wurde an Eisen gemacht, das im Handel unter

dem Namen weiches Eisen von Berry" bekannt ist und
bei der Analyse nur Spuren von Kohle und Silicium

ergab.
Whrend bei Temperaturen zwischen uud 6G0

die Wrmemenge, die erforderlich ist, um das Metall

um 1 zu erwrmen, einen regelmssigen, durch eine be-

stimmte Formel ausdrckbaren Verlauf nimmt, wird die

Zunahme dieser Wrmemenge zwischen 660 und 723

durch eine ganz andere Formel dargestellt. Die Wrme-
menge, welche erforderlich ist, um ber 660 die Tem-

peratur um 44 zu steigern, wrde ausreichen, das Me-

tall unter G60 um 80 bis 100 zu erwrmen. Von 723

bis 1000 verfolgen dann die Wrmemengen einen linea-

ren Gang.
Um zu prfen, ob die Erscheinung von einem Beob-

achtungsfehler herrhre, wurden genau dieselben Mes-

sungen an Kupfer ausgefhrt; es zeigte sich, dass der

Gang der Wrmemengen sich in dem Intervall von 660"

bis 700" nicht nderte. Man musste daher fr dieses Tem-

peraturintervall eine bestimmte Zustandsnderung des

Eisens annehmen, die entweder von dem Metalle als sol-

chem, oder von der Structur des zum Versuche benutzten

Eisens abhngt. Versuche mit reinem, aus Eisensesqui-

oxyd durch Reduction mit Wasserstoff gewonnenen
Eisen ergaben jedoch dieselben Resultate

,
wie das

kufliche Eiseu; man musste daher schliessen, dass diese

Zustandsnderung, die sich um 700 in der Aenderung
der speeifischen Wrme documentirt, dem Eisen als

solchem eigentmlich sei, und es wre nun zu unter-

suchen
,
welchen Einfluss diese Zustandsnderung auf

die verschiedenen Eigenschaften des Eisens ausbt.

Herr E. Becquerel bemerkte zu der vorstehenden

Mittheilung, dass das Eisen bei der Temperatur von

etwa 000" noch eine andere sehr merkwrdige Aende-

rung seiner physikalischen Eigenschaften darbiete, indem
die Anziehung, welche Magnete auf dasselbe ausben,
bedeutend vermindert ist. Da nun auch Nickel und
Kobalt hnliche Wirkungen in Bezug auf den Magnetis-
mus zeigen, wenn auch bei verschiedenen Temperaturen,
Nickel bei 400 und Kobalt bei Weissgluth, so wre es

interessant zu untersuchen, ob die Wrmecapacitt dieser

Metalle nicht hnliche Aenderungen bei diesen Tempe-
raturen erfahre wie die des Eisens.

Ohichester A. Bell: Ueber die Mitschwingungen
von Strahlen. (Si-ience. 4. Juni 1886.)

In den Sitzungen der Royal Society vom 28. April und

der Londoner physikalischen Gesellschaft vom 22. Mai

hat Herr Bell ausfhrliche Mittheilungen ber das Mit-

schwingen von Luftstrahlen und ber eine Reihe von

Apparaten zum Nachweis und Studium dieser Mitschwin-

gungen gemacht, denen das Nachstehende entnommen ist.

Whrend mau bisher auf Grund der Beobachtungen
vouSavart und Anderer angenommen, dass Flssigkeits-
und Gasstrahlen nur mit einer beschrnkten Anzahl

von Tnen mitschwingen, uud zwar mit solchen, deren

Hhe nicht sehr verschieden ist von der de3 Eigentons des

Strahles, hat Herr Bell gefunden, dass Gasstrahlen, welche

unter nicht zu hohem Druck (etwa 10 bis 15 mm Wasser)

ausfliesseu, von allen Tnen, die tiefer als der Eigenton
sind, beeinflusst werden. In dieser Weise kann der Luft-

strahl alle die Schwingungen reprodueiren ,
welche die

menschliche Sprache oder musikalische Tne in der Luft

erregen. Der in die freie Luft ausfliessende Gasstrahl

reproducirt diese Schwingungen freilich nur sehr schwach;
sie werden hingegeu bedeutend verstrkt, wenn der mit-

schwingende Gasstrahl in einer bestimmten Entfernung
von seiner Mndung auf die durchbohrte Spitze eines

Rohres trifft, das am anderen Ende! zu einem Hrrohre
konisch erweitert ist.

Die Schwingungen der Luftstrahlen werden ferner

sehr laut als Tne reproducirt, wenn sie gegen eine kleine

Flamme, unter die Spitze ihres blauen Kegels, geleitet
werden.

Ueber die verschiedenen Apparate, welche zum Nach-
weis uud zur Verstrkung dieser Mitschwingungeu an-

gegeben sind, wie ber die Ansicht, welche Herr Bell
ber die Natur der mitschwingenden Gasstrahlen auf-

gestellt hat, behalten wir uns vor, Nheres mitzutheilen,
nachdem die Originalabhandluug publicirt sein wird.

A. Celli u. F. Marino - Zuco : Ueber die Nitrifica-
tion. (Atti della Real. Accademia dei Lincei. Rendiconti.

Ser. 4, Vol. II, 1886, p. 519.)

Bei Analysen des Grundwassers in Rom hatten die

Verfasser eineu solchen Reiclithum an salpetersauren
Salzen gefunden, dass sie auf Grund der neuesten Unter-

suchungen, nach welchen die Nitrification im Boden
durch lebende Organismen bedingt wird

,
diese in dem

so stark nitrificirendeu Wasser isoliren wollten. Zunchst
richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf eine Sorte von

Bacterien, welche in dem Wasser sehr reichlich vor-

handen war (Micrococcus cereus) uud berzeugten sich,

dass diese in der That in einer Nhrlsung nach 5 bis 8

Tagen nitrificirend gewirkt hatten, indem sowohl Salpeter-

sure als salpetrige Sure in geringen Quantitten nach-

weisbar waren. Vergleichende Versuche ergaben jedoch,
dass auch die anderen im Wasser vorkommenden Orga-
nismen trotz ihrer morphologischen Verschiedenheit in

reinen sterilisirten Nhrlsungen strker oder schwcher
nitrificirend wirkten. In jedem Falle wurden Coutrol-

versuche mit Nhrflssigkeiten, denen keine Keime zuge-
setzt waren, gemacht, und diese gaben keine Spur von

Salpeterreaction.
Die in dieser Weise gewonnenen Mengen von s .lpeter-

saureu Salzen waren jedoch sehr gering. Es wurden nun

mit den als wirksam erkannten Keimen Versuche in steri-

lisirtem Sande gemacht, und hier erzeugten salpeterfreie

Kulturen aus Chlorammonium grosse Mengen von Sal-

peter, whrend gleichzeitige Controlversuche mit sterili-

sirter Chlorammoniumlsung ohne Keime im Sande nur

Spuren einer Reaction erkennen Hessen. Es wurde ferner

eine Reihe weiterer Versuche gemacht, um festzustellen,
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lob in dem letzteren Falle eine Mitwirkung von Keimen

sicher ausgeschlossen werden knne, und das Resultat

war, dass dies in derThat der Fall ist. Freilich wurden

im letzteren Falle in dem Sande nur sehr minimale

.Spuren von Salpeter erhalten, whrend derselbe Sand mit

Bacterien sehr betrchtliche Mengen ergab. Aber auch

mit Platiuschwamm statt des Saudes wurde ohne Bothei-

ligung von Bacterien Nitrifikation einer Chlorammonium-

lsung constatirt. Verfasser schliessen aus diesen Beob-

achtungen ,
dass die Bacterien keine unerlssliche Be-

dingung zur Nitrification seien, sondern nur diesen Pro-

cess bedeutend befrdern.

F. Hoppe-Seyler: Der Zerfall der Cellulose durch
Ghrung unter Bildung von Methan und
Kohlensure. (Zeitschrift fr physiologische Chemie,

Band X, 1886, S. 401.)

Im Jahre 1850 hatMitscherl ich zuerst beschrieben,
dass Cellulose durch Ghrung aufgelst werde und dabei

constant zahlreich Vibrionen auftreten. Diese Beobach-

tung wurde 1875 von Herrn Popoff besttigt, der

Flussschlamm als Ferment fr die Zerlegung der Cellu-

lose gewhlt und das Auftreten von Methan und Kohlen-

sure bei dieser Zersetzung wahrscheinlich gemacht hat.

Herr van Tieghem zeigte spter, dass der Organismus,
welcher die Cellulose zerlegt, der Spaltpilz der Butter-

sureghrung, der Amylobacter, sei. Noch spter wurden
fermentative Zersetzungen der Cellulose beschrieben, bei

denen C0 2 ,
CH

4 ,
Wasserstoff und andere Producte ent-

stehen, ohne dass jedoch die Beziehungen der einzelnen

Producte zu einander festgestellt wurden.
Herr Hoppe-Seyler beschreibt nun drei gleich-

zeitige Versuche
,
die er mit Flussschlamm in gleichen

Mengen, sterilisirtem Papier, in sterilisirten Gelassen und
mit gut ausgekochtem deslillirtem Wasser augestellt uud
durch mehrere Jahre unter denselben gleichen Bedingun-

gen verfolgt hat. Die sehr sorgfltig ausgfhrten Versuche

gaben interessanten Aufsehluss ber die Natur des wirk-

samen Spaltpilzes, ber den Gang der Zersetzung uud
die Producte derselben. Hier sollen nur einige Punkte

hervorgehoben werden.
Der die Zersetzung der Cellulose bedingende Spaltpilz

ist, wie Herr van Tieghem gefunden, der Amylobacter.
Kine Eutwickelung von C02 und CH 4

fand nur insoweit und
in dem Maasse statt, als sich in der ghrenden Flssig-
keit die sich durch nichts vom Amylobacter unterschei-

denden Bacterien vorfanden. Als einzige, wesentliche

Producte der Umwandlung der Cellulose wurden die

Gase C02 und CH4 gefunden, und zwar in nahezu glei-

chen Volumina. Dies kann nur durch die Annahme er-

klrt werden, dass die Cellulose, CG
H10 0.- unter Aufnahme

von 1 Molecl H, in ein zuckerartiges Kohlenhydrat,
Cc Hj, 6 , bergeht, welches mit oder ohne Bildung von

Zwischenproducten in gleiche Volumina C und CH
4

zerfallt: C
G
H12 Oe

= 3 C02 -\- 3CH 4 . Diese Umwandlung
der Kohlenhydrate unterscheidet sich sehr wesentlich

von den sonst bekannten fermentativen Zerlegungen der-

selben, und macht die weitere Annahme nthig, dass ein

sehr bedeutender Theil der entwickelten Gase in den
Versuchen nicht aufgesammelt sei.

In der That lehrten quantitative Analysen der ge-
lsten Cellulose, dass in den aufgesammelten Gasen Hin-

ein Theil des Kohlenstoffs der gelsten Cellulose ent-

halten war, und die weiteren Versuche ergaben, dass ein

Theil der C02
und des CH4 durch den das Ghrungs-

gefss abschliessenden Kautschukpfropf diffundirt
;

ausserdem traten bei sehr lebhafter Ghrung Gasblasen
durch das absperrende Quecksilber ins Freie, so dass auf

quantitative Bestimmungen berhaupt verzichtet werden
musste.

Das in den vierjhrigen Versuchen gefundene Ver-

bltniss der Quantitten der bei der Cellulose -Gh-
rung entwickelten Gase C02 und CH 4

erleidet bedeutende

Modificationen, wenn der Sauerstoff von dem Ver-

suchsraume nicht vollstndig abgeschlossen ist. Die

Anwesenheit von Algen im Schlamme uud die Gegenwart
von Stoffen

,
welche bei ihrer Reduetion Sauerstoff ab-

treten knnen , wie Eisenoxyd , Manganoxyde oder Sul-

fate, beeinflusst die Zersetzungsproducte sehr wesentlich.

Verfasser schildert die hierbei sich abspielenden Processe

eingehender in zu diesem Zweck angestellten Versuchen.

J. Blaas: Ein Beitrag zu den pseu dogl acialen

Erscheinungen. (Verhandlungen d. k. k. geolog.

Reichsanstalt 1886, S. 155.)

Schon wiederholt ist auf eine Anzahl von Er-

scheinungen aufmerksam gemacht worden (besonders
von den Herren Penck und Boehm), welche als

glacial" angesprochen werden knnten
,
ohne wirklich

durch Gletscher hervorgerufen zu sein, und so leicht

zu falschen Schlussfolgeruugen Anlass geben knnen.
Herr Blaas macht auf eine weitere, hierher gehrige
Erscheinung aufmerksam, welche man in den Hochalpen
wiederholt zu beobacliten Gelegenheit hat, nmlich auf

gekritzte Geschiebe und Gesteinsfragmente, welche durch
Lawinen hergestellt sind.

Sehr bequem zu beobachten sind dieselben in der

nrdlichen Umgebung von Innsbruck, besonders im Hot-

tinger Graben. Hier findet man am Boden und an den

Seitenwnden der Runseu, durch welche alljhrlich im

Frhjahr wuchtige Lawinen herabbrausen, hervorragende
Ecken und Kanten im anstehenden Gestein, sowie im
Schutte festsitzende Blcke und selbst kleinere Geschiebe

ganz nach Art der Gletscherschliffe polirt und geschrammt,
und zwar mit zahlreichen parallelen, in der Richtung
des Lawinensturzes liegenden Kritzen, so dass ber ihren

Ursprung kein Zweifel herrscht. Erzeugt sind sie zweifel-

los durch die bedeutenden Gesteinsmassen ,
welche die

Lawinen mit zu transportireu pflegen.

Eduard Hirschberg : In welcher Beziehung stehen

Leitung und Erregung der Nervenfaser
zu einander. (Pflger's Archiv fr Physiologie. 1886,

Bd. XXXIX, S. 75.)

Wird ein lebender Nerv au irgend einem Punkte seines

Verlaufes physiologisch, elektrisch, chemisch oder sonst

wie gereizt, so pflanzt sich die Erregung bis zum Eud-

organe fort; es entsteht nun die Frage, in welcher Be-

ziehung die Leitung zur Erregung stehe, ob nmlich die

au der Erregungsstelle gesetzte Thtigkeit der Nerven
sich von Querschnitt zu Querschnitt in der Weise fort-

pflanzt, dass der Erregungszustand jedesmal den angren-

zenden, ruhenden Querschnitt in den gleichen Zustand

versetzt, oder ob die rtliche Erregung einen seeundreu,
sich durch den Nerven fortpflanzenden ewegungsvorgaug
hervorrufe. Unter Leitung des Herrn Grnhagen hat

Verfasser, an ltere Versuche dieses Physiologen an-

knpfend, durch folgende Experimente eine Antwort auf

diese Frage zu geben versucht.

Ein mit seinem Muskel verbundener Nerv, das Nerv-

muskelprparat der Physiologen, wurde an einer dem
Muskel nheren, peripheren, und einer vom Muskel entfern-

teren, centralen Stelle mit Strom zuleitenden Elektroden

versehen, und die Erregbarkeit der beiden Nervenstrecken
durch die Strke des Iuductionsstromes, welcher Zuckung
des Muskels erzeugt, bestimmt. Nun wurde die Erreg-
barkeit der peripheren Nervenstrecke in drei Versuchs-

reihen verndert, und zwar einmal durch Einwirkung
von Kohlensure, dann durch Wrme und drittens durch

Abkhlung, uud nachdem die gesunkene oder erhhte

Erregbarkeit der peripheren Nervenstrecke festgestellt

war, wurde jedesmal auch die der centralen Nerven-

strecke geprft. Zeigte sich diese unverndert, so war

die untere Nervenstrecke, obwohl ihre Erregbarkeit ver-

ndert war, in gleicher Weise wie frher befhigt, die

Erregung fortzuleiten, im umgekehrten Falle musste man
annehmen, dass mit der Erregbarkeit der unteren Strecke

sich auch deren Leitungsfhigkeit verndert habe.

Die Versuche ergaben in guter Uebereinstimmung,
dass die angewandten Agentien auf das obere Nerven-
stck keinen merklichen Eiufluss ausgebt haben, und
dass bei jeder Vernderung des peripheren Nervenstckes,
mochte die Erregbarkeit gesunken oder gestiegen sein,

das centrale Stck in seiner Erregbarkeit unverndert
war. Verfasser schliesst hieraus

,
dass Leitung und Er-

regung der Nervenfaser nicht als identische Processe

aufzufassen sind.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschwoig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Viewog und Sohn in llrftuiiachweig. Kr die Reduetion verantwortlich: Kduard Vieweg.



Naturwissenschaftliche Rundschau.
Wchentliche Berichte ber die Fortschritte auf dem

Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

Unter Mitwirkung der Herren Professoren Dr. J. Bernstein, Dr. A. v. Koenen,

Dr. Victor Meyer, Dr. B. Schwalbe und anderer Gelehrten

herausgegeben von

Friedrich Vieweg und Sohn.
Durch alle Huchhand-

lungcn und r-ostanstalten

zu bezieben.

Wchentlich eine Nummer.
Preis vierteljhrlich

2 Mark 50 Pf.

I. Jahrg. Braunschweig, 16. October 188G. No. 42.

Inhalt.
Astronomie. A. Svedstrup: Die kleinen Planeten

zwischen Mars und Jupiter. Eine statistische Unter-

suchung. S. 377.

Physik. E. Colin und L. Arons: Leitungsvermgen
und Dielektricittsconstante. S. 378.

Geophysik. Die Ergebnisse der Untersuchungsfahrten
von S. M. Knbt. Drache" in der Nordsee in den Som-
mern 1881, 1882 und 1884. S. 37.

Physiologie. J. Seegen: lieber Zucker im Blute mit
Rcksicht auf Ernhrung. S. 379.

Kleinere Mittlieiliiugcn. J. Bann: Bemerkungen zur

tglichen Oscillation des Barometers. S. 381.

\V. Spring: Ueber die Wrme der Blei -Zinn- Legi-

rungen. S. 381. August Heitmaun: eber den
Einfluss der Massenvernderung auf die Schwingungen

A. Svedstmp : Die kleinen Planeten zwi-

schen Mars und Jupiter. Eine statistische

Untersuchung. (Astromonische Nachrichten 1886,

Kr. 2740 und 2741.)

Die ungewhnliche Thatsache, dass die vielen kleineu

Planeten sich in hnlichen mittleren Abstnden um die

Sonne bewegen, musste nothwendig die Astronomen

verlocken, Hypothesen ber den Ursprung dieser Plane-

ten aufzustellen. Olbers hatte bekanntlich zuerst die

Ansicht aufgestellt, dass sie durch Zertrmmerung
eines einzigen Planeten entstanden seien

,
eine An-

sicht, deren Schwchen jedoch die Untersuchungen von

d'Arrest und Herrn Newconib nachgewiesen haben.

Nachdem diese Anschauung unhaltbar geworden,
hat man allgemein eine andere angenommen, welche

dahin ging, dass die kleineu Planeten sich durch

gleichzeitige Condensationen an mehreren Punkten

des Ringes gebildet haben
,

aus dem sie nach der

Nebularhypothese hervorgegangen sind.

Sowohl zur Prfung der verschiedenen Hypothe-
sen wie zur Aufklrung der geometrischen Anord-

nung der Bahnen dieser kleinen Planeten hat man
zahlreiche statistische Untersuchungen ber den Ring,

den die kleinen Planeten bilden, angestellt. Dabei

fand d'Arrest eine interessante Beziehung zwischen

der Excentricitt und der Neigung, dass nmlich die

grossen Excentricitten sich gewhnlich auch mit

grossen Neigungen verbinden. Er bemerkte ferner,

dass die Knoten und die Perihelien eine Tendenz be-

sitzen, sich in bestimmten Richtungen anzuhufen,
was spter von Herrn Newcomb besttigt wurde;

Letzterer zeigte, dass dies eine Wirkung der Strun-

quadratischer Platten. S. 382. A. Piutti: Ueber
eiu neues Asparagin. S. 382. A. Herzen: Ueber
den Wrmesinn. S. 382. Emile Her: Structur-

Umwandlungen eines Epheublattes ,
das ,

vom Zweige
getrennt und eingewurzelt, 7 Jahre alt geworden.
S. 383. A. Born: Vergleichend

- systematische Ana-
tomie des Stengels der Labiaten und" Scrophulariaceen
mit vergleichenden Ausblicken auf die nchst ver-

wandten Familien. S. 383. E. Wollny: Unter-

suchungen ber die Eeuchtigkeits- und Temperatur-
verhltnisse des Bodens bei verschiedener Neigung des

Terrains gegen den Horizont. S. 384. Otto Wil-
helm Thome: Lehrbuch der Zoologie. S. 384.

A. Schwappach: Jahresbericht der forstlich-phno-
logischen Stationen Deutschlands. I. Jahrg. 1885. S. 384.

gen sei (vgl. auch Rdsch. I, 230). Es muss ferner

erwhnt werden, dass, wie Herr Kirkwood zuerst

gefunden, die kleinen Planeten, nach ihren mittleren

Abstnden zusammengestellt, sich derartig gruppiren,

dass man relativ leere Zwischenrume erhlt, welche

solchen mittleren Abstnden entsprechen, deren Um-

laufszeiten in einfachen Verhltnissen zu denen der

grossen Planeten stehen.

Da die angefhrten statistischen Untersuchungen

nur einzelne Elemente oder Beziehungen zwischen

den Bahnen behandeln, und da es von Wichtigkeit

schien, entscheiden zu knnen, ob die kleinen Plane-

ten selbst merkliche Strungen veranlassen ,
hat die

dnische Akademie der Wissenschaften 1883 ihre

goldene Medaille fr eine statistische Untersuchung
der kleinen Planeten als Theile eines Ringes um die

Sonne bestimmt. Verfasser bat fr diese Bewerbung
eine Abhandlung eingereicht, welcher der Preis zuer-

kannt worden, und giebt im oben bezeichneten Auf-

satze einen Auszug dieser Abhandlung. Es wird auch

weitere Kreise interessiren, den Gang der Untersuchung

und einige Resultate derselben kennen zu lernen.

Zunchst bestimmte Verfasser die Schnittpunkte

der Planetenbahnen mit sechs Ebenen, welche durch

das Centrum der Sonne gehen, senkrecht zur Ekliptik

und derartig angeordnet sind, dass sie die Erdbahn

an sechs Punkten schneiden, deren Lngen sind: fr

die Ebene I. 30",.fr II. 90, fr III. 150", fr IV.

210, fr V. 270, fr VI. 330". Jedem Durchschnitts-

punkte wurde ein Gewicht gegeben proportional der

Masse des Planeten und der Zeit, in welcher der

Planet eine unendlich dnne Scheibe durchluft die
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an der Stelle der betreffenden Ebene liegt. Nach-

dem diese Punkte ermittelt waren, wurde ihr Schwer-

punkt berechnet.

Fr die Bestimmung der Massen der kleineu Pla-

neten musste ihre Helligkeit benutzt werden, indem

man annahm, dass alle bercksichtigten Planeten die-

selbe Albedo und dieselbe Dichte besitzen; eine zwar

willkrliche Hypothese ,
die aber die einzig zulssige

ist, wenn man nicht allen kleinen Plaueten dieselben

Massen zuschreiben will, was ganz unzulssig scheint.

Ausser dieser Bestimmung der besonderen Ab-

schnitte des Ringes schien es wnschenswerth, eine

Interpolationsformel aufzusuchen, welche aus den

sechs bekannten Schwerpunkten den Schwerpunkt

irgend einer beliebigen Ebene ergiebt. Man findet

dieselbe, wenn man die Schwerpunkte als Durch-

schnittspunkte zwischen den Ebenen und der Bahn

eines fingirten Planeten betrachtet, dessen Masse auf

der Bahn vertheilt sei, proportional der Zeit, in wel-

cher die einzelnen Theile durchlaufen wrden.

Endlich ist auch noch die Unsicherheit der Be-

rechnung bercksichtigt, die daher rhrt, dass die

kleinen Planeten verschiedene Chancen haben, ent-

deckt zu werden, man also nur gewisse Gruppen der-

selben kenne. So ist es z. B. wahrscheinlich
,
dass

man eine verhltnissinssig grssere Zahl von Pla-

neten mit kleiner Neigung ihrer Bahnen kennt. Eine

entsprechende Berechnung der bekannten Planeten

hat in der That ein Ueberwiegen der kleinen Nei-

gungen gezeigt.

Die Bahnelemente, welche der Berechnung zu

Grunde gelegt sind, wurden dem Berliner Jahrbuche

fr 1882 bis 1884 entnommen; die Bahnen wurden

auf das Aequinoctium von 1880 reducirt. Die

Plaueten wurden bis zum 219. bercksichtigt und

nur die ausgelassen ,
welche nur in einer Opposition

beobachtet worden, oder nach zwei Oppositionen ver-

loren gegangen sind.

Das Hauptergebniss der Untersuchung, welches

der Verfasser in seinem Auszuge ausfhrlich mit-

theilt, nmlich die numerischen Werthe der Durch-

sehnittspuukte der Planetenbahnen mit den sechs

Ebenen kann hier selbstverstndlich nicht wieder-

gegeben werden. Herr Svedstrup hat ferner die

Bahn eines mittleren Planeten berechnet, welcher

die Masse und Lage aller kleinen Planeten reprsen-
tirt, indem er zunchst die Lage einer Ebene auf-

suchte, welche durch das Sonnencentrum und mg-
lichst nahe durch die sechs Schwerpunkte geht.

Dann berechnete er die Ellipse, die mglichst nahe

durch die Projectionen der Schwerpunkte auf die ge-

fundene Ebene geht, und deren Brennpunkt im

Sonnencentrum liegt. Er erhielt so als Elemente

des hypothetischen mittleren Planeten folgende

Werthe :

a = 328 20' 42"

Sl = 133 27 3

i = 6 6 4

cp
= 1 3G 38

log. k = 0,42218

Fr die Masse dieses Planeten fand Verfasser

5073,3, was fr die Opposition des Planeten eine

Grssenklasse 6,7 ergiebt.

E. Colin und L. Aroiis: Leitungsvermgen
und Dielektricittsconstante. (Annalen

der Physik. N. F. 1886, Band XXVIII, S. 454.)

Befindet sich ein Krper in Berhrung mit zwei

Metallflchen, welche fortdauernd elektrisch geladen

sind, so tritt entweder eine vernderte Anordnung
der Elektricitten in demselben man bezeichnet

dieselbe als diele ctris che Polarisation oder

eine andauernde elektrische Strmung ein. Ersteres

findet statt, wenn der Krper ein Isolator, letzteres,

wenn derselbe ein Leiter ist.

Die nhere Besprechung der ersten in weiteren

Kreisen weniger allgemein bekannten Erscheinung
knnen wir an das Beispiel eines Condensators an-

knpfen. Ein solcher besteht bekanntlich aus zwei

Metallflchen, welche sich in geringer Entfernung

gegenberstehen und durch eine dnne Schicht eines

Isolators getrennt sind. Man benutzt hierzu prak-

tisch: Luft, Glas, Glimmer oder auch mit Paraffin

getrnktes Papier. Der Zweck eines solchen Appa-
rates ist: mglichst grosse Elektricittsmengen bei

mglichst geringen Spannungsdifferenzen auf den

beiden Flchen anzuhufen. Der Spannungs- oder

Potentialuuterschied der beiden Elektricitten hngt
hauptschlich von der Grsse der Flchen und der

Dicke der isolirenden Schicht ab. Er ist um so

kleiner, je geringer letztere ist. Doch wird derselbe

auch von der Natur des Isolators beeinflusst. Bei

Benutzung von Glas und Glimmer unter sonst gleichen

Umstnden ist derselbe erheblich kleiner als bei Luft.

Hieraus ist zu schliessen, dass der Isolator jedenfalls

auch elektrisch beeinflusst wird. Man stellt sich vor,

dass derselbe aus kleinen Partikeln besteht, welche

einzeln dieselben Influenzerscheinungen zeigen, wie

gute Leiter; doch kann die Elek-

tricitt nicht von einem Theil-

chen zum anderen bergehen.

Es entsteht dann eine elektrische

Anordnung, wie die beistehende

Figur zeigt.

Der Gesammteffect einer sol-

chen Vertheilung besteht in einer

elektrischen Spannung auf den

Dieselbe ist verschieden bei ver-

schiedenen Isolatoren und giebt ein Maass fr das

speeifische Vertheilungsvermgen oder die dielectrische

Constante derselben.

Ist der Krper leitend, so fliesst ein Strom durch

denselben, welcher unter sonst gleichen Umstnden
von seiner Leitungsfhigkeit abhngt.

Die Grenze zwischen Leitern und Isolatoren ist

schwer zu ziehen. Es giebt kaum flssige oder feste

Krper, welche man in aller Strenge als Isolatoren

bezeichnen kann.

Wird daher eine bestimmte Elektricittsmenge
auf der einen Belegung eines Condensators augehuft,

o o
+ _ +

o o-+ - +
o o
+ +

o o

o o

Verkleinerung der

beiden Belegungen.
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dessen Zwischenschicht nicht vollstndig isolirt, wh-
lend die andere Belegung abgeleitet ist , so fliesst

erstere in einer kurzen, aber uuter Umstnden mess-

baren Zeit ab.

Es entsteht nun die Frage, ob die beiden Er-

scheinungen: dielektrische Polarisation und Strmung
in Folge der Leitung unabhngig von einander in

der Zwischenschicht bestehen oder ob sich dieselben

beeinflussen.

Die Beantwortung dieser Frage bildet den Gegen-
stand der vorliegenden Abhandlung.

Die Verfasser benutzten einen Condensator, dessen

Zwischenschicht aus Flssigkeiten bestand, deren

Leitungsvermgen zwar sehr klein, aber doch noch

messbar war. Die beiden Belegungen desselben

wurden durch Verbindung mit den Polen einer galva-

nischen Kette geladen. Dann wurde die eine Zu-

leitung unterbrochen und die noch vorhandene

Ladung nach Verlauf eines kleinen Zeitintervalls fest-

gestellt.

Mit Uebergehung der Einzelheiten der Versuche

und ihrer Berechnung wollen wir uns darauf be-

schrnken, als Endresultat anzufhren, dass bei den

von den Verfassern untersuchten Flssigkeiten die

beiden Zustnde als neben einander bestehend ange-
sehen werden knnen. Fr dieselben wurden ferner

die dielektrischen Coustauten fi (bezogen auf Luft

gleich 1) und das speeifische Leitungsvermgen A

(bezogen auf Quecksilber gleich 1) bestimmt. Die

Werthe dieser Grssen sind in der folgenden Tabelle

zusammengestellt :

fi
l

Xylo] rein 2,23 6,3 10~
Anilin in Xylol 1. 2,39 5,34 10~15

. . . 2. 2,71 7,26 10-"
3. 3,09 4,46 10-13

Anilin in Benzol 2,82 1,60 lO" 1

Canadabalsam in Benzol 2,79 1,83 lO^ 13

Ricinusl 4,43 7,7 10~ 17

Eine nhere Beziehung zwischen den beiden Con-

stanten scheint hiernach nicht zu bestehen. A. 0.

Die Ergebnisse der Untersuchuugs fahrten
von S. M. Knbt. Drache" in der Nordsee
in den Sommern 1881, 1882 und 1884.
(Berlin 1886. Ernst Siegfried Mittler u. Sohn. 77 Seiten

in 4 mit 15 Tafeln.)

Im Auftrage des kaiserl. hydrographischen Amtes,
welchem wir auch diese vortrefflich ausgestattete

Verffentlichung zu danken haben, stellte Korvetten-

kapitn Holzhauer, dem Dr. Neumeister theil-

weise behufs wissenschaftlicher Hlfeleistung bei-

gegeben war, die hier beschriebenen Untersuchungen
an, whrend Gmbel (Mnchen) nach der geogno-
stischeu, Jacobsen (Rostock) nach der chemischen
und Moebius (Kiel) nach der zoologischen Seite

die gesammelten Materialien bearbeiteten. Die Aus-
beute an neuen Seethieren war keine namhafte, hin-

gegen ist in geophysikalischer Hinsicht manch be-

merkenswerthes Ergebniss gewonnen worden.

Zunchst wurden zahlreiche Temperatur- und Salz-

grhaltsmessungen vorgenommen, die ersteren theil-

weise mit dem umkehrbaren Negretti - Zambra-
Instrument, theils auch mit Steger' scheu Thermo-

metern in Hartginnmihlsen und mit einstndiger

Expositionsdauer. Es ist von Interesse zu constatiren,

dass die Differenz in den Ablesungen beider Arten

von Wrmemessern im Mittel nur 0,3 Celsiusgrade

betrgt und nur in einem Falle den Maximalwerth

von 1,2 erreichte. Strombestimmungen wurden

gleichfalls ins Werk gesetzt, und zwar erwies sich

die Beobachtung des Weges, welchen ein vom ver-

ankerten Fahrzeuge ausgehender Schwimmkrper
zurcklegt, als die zuverlssigste Methode.

Aus den gesammelten Erfahrungen scheint hervor-

zugehen, dass der Nordsee den Weltmeeren gegenber
ein hheres Maass von Selbststndigkeit und Abge-
schlossenheit zukomme, als man bisher gemeiniglich an-

nahm. Insbesondere sind die polaren Strmungen ziem-

lich vollstndig abgesperrt; atlantisches Wasser strmt

um die Nordspitze Schottlands herum in grsseren

Quantitten ein, dringt bis in die centralen Partien des

Beckens vor und sinkt durch die Abkhlung allmlig
unter. In der Umgebung der Doggersbank sowie in

der norwegischen Rinne" werden daher stndig nie-

drige Temperaturen gemessen. Die etwas wirren

Stromverhltnisse lassen doch mit ziemlicher Klarheit

zwei Hauptstrmungen hervortreten, die von Sd
nach Nord gehen, und zwar bleibt die eine annhernd
der englischen, die andere der deutschen und jtischen
Kste getreu, um das Ausflusswasser der Ostsee auf-

zunehmen und dasselbe hheren Breitengraden zu-

zufhren. Die Gezeitenwelle ist ausschliesslich nord-

atlantischen Ursprungs, der Canal spielt fr Ebbe

und Fluth in der Nordsee gar keine Rolle.

Die quantitativen Bestimmungen der im Meerwasser

enthaltenen Sauerstoff- und Stickstoffmeugen dienen

im Allgemeinen den von Torne fr die nrdlichen

Meere erzielten Ergebnissen zur Besttigung. Ein

Gleiches gilt fr den Mittelwerth (52,66 mg in lOOccm

Wasser) der Kohlensure. Die Schwankungen im

Kohlensuregehalt sind in der Tiefe weit grsser als

in den oberflchlichen Schichten.

Prof. Gmbel hat 34 Meeresgrundproben, die

der Drache" mitgebracht, genau analysirt. Danach

ist der Grund der Nordsee berwiegend saudig, in

grsserer Tiefe nimmt er strichweise einen mehr

thonigen Charakter an und ist dann an einzelnen

Stellen durch eine Anhufung von zertrmmerten

Schalen ausgezeichnet. Die sandigen Sedimente weisen

durchweg auf zerstrtes Urgebirgsgestein hin. Die

Thonpartien sind mit reicher Foraminiferen -Fauna

bedeckt. S. Gnther.

J. Seegen: Ueb er Zucker im Blute mit Rck-
sicht auf Ernhrung. (Archiv, f. d. ges. Physio-

logie XXXVII, S. 348 und XXXIX, S. 120.)

In der Arbeit Minkowski's ber den Eiufluss

der Leberexstirpation auf den Stoffwechsel [Rdsch. I.

S. 347 befindet sich auch die im Referate nicht
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erwhnte Beobachtung, dass bei der Ausschaltung

der Leber aus dem Kreislufe nicht nur im Harn die

Harnsure, sondern auch im Blute der Zucker ver-

schwindet. Wie man hiernach berechtigt ist, die

Leber als den Sitz der Harnsurebildung anzusehen,

so htte man auch den analogen Schluss machen

knnen, dass die Leber Sitz der Zuckerbildung
sei. Minkowski hat sich hierzu nicht fr berech-

tigt gehalten ,
allein von anderer Seite ist so viel

Beweismaterial gesammelt worden, dass wir unzweifel-

haft die Leber als das Organ anzusehen haben ,
in

welchem der vom Blute in den Kreislauf getragene

Zucker bereitet wird.

Herr Seegen in Wien hat schon vor Jahren auf

diese Function der Leber, die brigens auch schon

aus den lteren Beobachtungen von Lehmann,
C 1. Bernard etc. hervorgeht, aufmerksam gemacht.
Er analysirte gleiche Mengen des in die Leber ein-

tretenden Pfortader- und des aus der Leber aus-

tretenden Lebervenenblutes und fand stets in letzterem

einen hheren Zuckergehalt, als in ersterem. Als

er weiter eine Vorstellung darber zu gewinnen

suchte, wie viel Zucker in 24 Stunden auf diesem

Wege aus der Leber mehr austritt, als von der Pfort-

ader zugefhrt wird, betrug die Menge je nach dem

Gewicht des Thieres Seegen experimentirte aus-

schliesslich mit Hunden mehrere Hundert Gramm
und hiermit drfte zur Genge nachgewiesen sein,

eine wie wesentliche und wichtige Funktion des Stoff-

wechsels die Zuckerbildung in der Leber ist.

Es entsteht nun aber die Frage, welche Stoffe

der Leber das Material fr diese bedeutende Zucker-

bereitung geliefert haben knnen. Am nchsten

ist hierfr das in der Leber in relativ grossen

Mengen vorkommende Kohlenhydrat, das Glycogen,

in Anspruch zu nehmen, und dieser Krper ist auch

in Wirklichkeit, seit er von Ol. Beruard entdeckt

ist, von diesem Gelehrten als die Quelle des Blut-

zuckers bezeichnet wTorden. Man durfte sich vor-

stellen, dass das Glycogen in Blutzucker durch Fer-

mente bergefhrt wird, wie Strke durch Diastase

in Maltose verwandelt wird. Allein alle bekannten,

isolirbaren Fermente des Thierkrpers verwandeln

das Glycogen in einen der Maltose nahestehenden

Zucker, whrend das im Blute vorhandene nachweis-

lich Traubenzucker ist. Dazu kommt die wichtige

Beobachtung, dass die Zuckerbildung an der dem
Thiere exstirpirten Leber sehr bedeutend wachsen

kann, ohne dass der Glycogenbestand die geringste

Aenderung erfhrt, und hiermit ist bewiesen, dass

die Zuckerbildung in der Leber nicht auf Kosten des

Glycogens, sondern eines anderen Bildungsmaterials

stattfinden inuss.

Wenn die Leber dasselbe also nicht selbst ge-
liefert haben kann, so muss es von aussen bezogen
und in der Nahrung zu suchen sein. Seegen hat

darum mit den einzelneu Nhrstoffen in der Weise

experimentirt, dass er den Thieren, welche lngere
Zeit mit denselben ausschliesslich gefttert waren,
Blut aus der Carotis, der Pfortader und der Lcberveue

entnahm und in gleichen Mengen den Zuckergehalt
feststellte. Bei allen Ftterungsversucheu war im

Lebervenenblut ungefhr doppelt so viel Zucker, als

im Pfortader- und Carotisblut und zwar weisen Strke,
Fleisch und Fett keine sonderlichen Verschieden-

heiten unter einander auf. Nach Rohrzucker- und

Dextrin-Ftterung hatte auch das in die Leber ein-

strmende Blut bereits einen auffallend hohen Zucker-

gehalt, wohingegen das abstrmende Blut zwar mehr,

aber doch nicht in dem gleichen Grade, wie in den

obigen Fllen, mehr enthielt. Dies hat nachgewiesener-
maassen seinen Grund in einer erhhten Glycogen-

ablagerung. Eine solche trat nur bei der Ftterung
mit diesen leicht verdaulichen Kohlenhydraten in

aufflliger Weise ein und es ist unzweifelhaft, dass

das Glycogen in diesem Falle dem in Magen und

Darm gebildeten, dort resorbirten und mit der Pfort-

ader in die Leber eingefhrten Zucker entstammt.

Dagegen kann diese Zuckcrmenge nicht in den Blut-

zucker bergegangen sein
,
denn dann drfte das

Lebervenenblut nicht ein Atom Zucker mehr aus-

fhren
,

als im Pfortaderblut eingefhrt ist. Das

Zuckerplus, um welches das ausgefhrte Blut das ein-

gefhrte bertrifft, ist in der Leber gebildet und kann

weder direct noch indirect aus dem Nahruugszucker

abgeleitet werden."

Nach diesem negativen Resultat fhren die Hunger-
versuche auf die richtige Spur.

Seegen stellte genau dieselben Versuche mit hun-

gernden Hunden an und fand in allen Fllen, dass

die Zuckerbildung der Leber eine bis zum Hunger-
tode fortdauernde Lebensfunction ist. Die Mehraus-

fuhr an Zucker war in den ersten Hungertagen kaum

geringer, als bei Nahrungsaufnahme, in allen Fllen

aber, selbst nach lotgigem Hungern bei einem

nahezu sterbenden Thiere, noch immer deutlich vor-

handen. Beim Aufhren der Nahrungszufuhr lebt

der thierische Krper auf Kosten seines eigenen Flei-

sches und Fettes. Diese nur knnen also in dem

vorliegenden Falle das Material der Zuckerbereit ung

gewesen sein.

Seegen bestimmt darum den Zuckergehalt des

ein- und ausstrmenden Blutes bei reiner Fleisch-

und reiner Fettftterung. Es ergab sich auch

hier eine Mehrausfuhr. Auf Grund eigener und der

in der Literatur vorhandenen Bestimmungen stellte

er weiter fest, wie viel Blut in 24 Stunden durch die

Leber seines Versuchsthieres gestrmt ist. Es Bind

bei einem Hunde von 10 bis 12 kg Krpergewicht
etwa 200 Liter. Da nun das ausstrmende Blut etwa

0,1 Proc. Zucker mehr enthlt, als das einstrmende,

so betrgt die in einem Tage aus der Leber in den

Kreislauf gefhrte Zuckermenge etwa 200 g.

Reicht aber das verdaute, beziehungsweise vom

Krper zugeschossene Eiweiss allein zur Bildung dieser

bedeutenden Menge Zucker ausV See gen hat den

Eiweissumsatz sowohl bei dem Hungerversuch, als

bei reiner Fleischftterung in der bekannten Weise

durch Bestimmung des Harnstickstoffs ermittelt.

Danach gengt in keinem Falle, selbst wenn ans dem
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zersetzten Eiweiss die maximale Monge Zucker ge-

bildet wre, der Kohlenstoff des Eiweisses, um die

Entstehung der obigen Zuckermeuge zu erklren.

Da aber ausser Fett kein Stoff mehr in Frage
kommen kann, so bleibt nichts weiter brig, als

diesen Nhrstoff neben dem Eiweiss als das Material

der ZuckerbilduDg in der Leber in Anspruch zu

nehmen.

Wenn der Beweis bis hierher, soweit er das Fett

betrifft, iudirect gefhrt ist, so bringt Seegen auch

die directe Beobachtung, dass Fett iii Wirklichkeit

unter der Mitwirkung der lebenden Leber in Zucker

bergehen kann.

Einem lebenden Hunde wurde aus der Carotis

200 bis 300 cem Blut entzogen ,
hierauf das Thier

getdtet, und die Leber ausgeschnitten. Mehrere

Stcke derselben zu je 40 bis 50 g wurden fein zer-

hackt
,

mit 60 bis 80 cem des geschlagenen und

colirten Blutes und einer Emulsion vegetabilischen

Fettes 5 bis 6 Stunden auf Bluttemperatur gehalten,

wobei ein langsamer Luftstrom durch die Flaschen

gesaugt wurde. In derselben Weise wurden andere

Proben, aber ohne Zusatz von Fett, angesetzt. Nach

Beendigung des Versuches wurde in beiden Abthei-

lungen der Zucker bestimmt und es zeigte sich, dass

die mit Fett vermischten Proben im Durchschnitt

47,5 Proc. Zucker mehr enthielten, als die Control-

flaschen. Unzweifelhaft war hier durch die Thtig-
keit der lebend erhaltenen Leberzellen aus Fett

Zucker entstanden.

Da es weiter von Interesse war, zu erfahren, aus

welchem Bestandtheil des Fettes der Zucker ent-

standen ist
,
fhrte der Verfasser weitere Versuche

derselben Art, aber unter Zusatz von Glycerin einer-

seits, von Fettsuren andererseits, aus. Er findet,

dass die Leber aus beiden Zucker zu bilden vermag.
Wie aber die Umwandlung von Fett in Zucker zu

Stande kommt, lsst sich nicht angeben. Jedenfalls

wird sie unter Zutritt von Sauerstoff zur Fettsub-

stauz stattfinden. Seegen macht darum aufmerk-

sam, dass eine Sauerstoffbestimmuug des ein- und

ausstrmenden Leberblutes fr die Einsicht in diese

in der Leber sich abspielenden Processe frderlich

sein wird.

Von Interesse ist, dass diese Umwandlung von

Fett in Zucker, welche Seegen hier zum ersten Male

am Thierkrper beobachtet hat, als eiu Process bei

der normalen Entwicklung vieler Pflanzen, eine

lngst nachgewiesene und allgemein anerkannte

Thatsache ist. Nach v. Sachs entsteht bei der Kei-

mung fetthaltiger Samen Strke und Zucker auf

Kosten des Fettes. F. Lehmann.

J. Mann: Bemerkungen zur tglichen Oscil-
lation des Barometers. (Wiener akademischer

Anzeiger, 1886, S. 121.)

Angeregt durch eine jngst vou Herrn Balfour
.Stewart ausgesprochene Ansicht ber die Ursache der

Zunahme der tglichen Variation der magnetischen
Declinatioii zur Zeit der Sonnenfleckcnmaxima, welche
als eine Folge der dann stattfindenden, grsseren Erwr-

mung der hheren Schichten der Atmosphre dargestellt

wird (vergl. Rdsch. I, 23G), kam der Verfasser auf den

Gedanken, dass eine derartige grssere Erwrmung sich

wohl am deutlichsten und unmittelbarsten in der Grsse
der tglichen Barometer-Uscillation, namentlich in den

Tropen, zu erkennen geben msste. Heber das Ergeb-
niss dieser der Wiener Akademie am 20. Mai ber-

reichten Untersuchung, enthlt der Anzeiger" das Nach-

stehende :

Der Untersuchung liegt natrlich die Voraussetzung
zu Grunde, dass die tgliche Oscillation des Barometers

ein reiner Wrmeeffect sei. Der Verfasser entwickelt

die wichtigsten Grnde dafr, dass dies in der That

der Fall sei
,
und dass man die tgliche Schwankung

des Luftdruckes der Hauptsache nach als eine Oscilla-

tion der Atmosphre in ihrer ganzen Masse anzusehen

habe, bei deren Entstehung die von der Atmosphre
direef, namentlich in den oberen Schichten, absor-
birte Sonnenstrahlung die Hauptrolle spiele.

Indem dann der Verfasser die mittlere jhrliche Grsse
der tglichen Barometerschwankung zu Bombay, Bata-

via und Wien mit den correspondirenden Relativzahlen

der Sonnenflecken zusammenstellt, zeigt sich keine ent-

sprechende Periodicitt der ersteren. Es zeigt sich in

dem Betrage der tglichen Barometer-Oscillationen ber-

haupt fast gar keine Schwankung, sondern eine auffal-

lende Bestndigkeit. Es bleiben zudem auch die Phasen-

zeiten von Jahr zu Jahr genau dieselben
,

so dass die

ganze Erscheinung die grsste Bestndigkeit zur Schau

trgt, Daraus glaubt nun der Verfasser schliessen zu

drfen, dass die von der Atmosphre absorbirte Sonnen-

strahlung sich whrend des Ablaufes einer Sonneu-

fleckenperiode nicht erheblich ndern knnte. Anderer-

seits sei das Fehlen eines der Sounenfleckenperiode

parallelen Ganges der Grsse der tglichen Barometer-

Oscillationen auch ein Beweis gegen die von Lamont
geusserte Hypothese, dass dieselbe in einer elektri-

schen Wirkung der Sonne ihre Ursache habe; denn

dann wrde sicherlich wie bei den Nordlichtern, den

maguetischen Strungen und bei allen magnetischen

Erscheinungen der Einfluss der Sonneufleckenfrequenz

in unverkennbarer Weise hervortreten.

W. Spring: Ueber die Wrme der Blei-Zinn-

Lcgirungen. (Bulletin de l'Academie royale de Bel-

gique, 1886, Ser. 3, T. XI, p. 355.)

Die mannigfachen Beobachtungen und Erfahrungen,

welche ber das Schmelzen und Erstarren von Legirun-

gen gesammelt waren, hatten zu der Vorstellung gefhrt,

dass die geschmolzenen Legirungen aufzufassen seien als

eine Lsung des berschssigen Metalls in einer bestimmten

chemischen Verbindung beider Metalle von ziemlich nie-

drigem Schmelzpunkt; die festen Legirungen hingegen

sollten mit der Temperatur wechselnde Constitution

haben. Die auffallende Erscheinung, dass die chemischo

Legirung bei einer niedrigeren Temperatur schmilzt als

ihre Bestandteile, blieb jedoch trotz aller Experimente
unerklrt, Herr Spring hoffte der Lsung dieses Rth-

sels leichter nher zu kommen durch sorgfltige Messun-

gen der Wrmemengen, welche die Legirungen innerhalb

bestimmter Temperaturgrenzeu enthalten, und durch eine

Vergleichung derselben mit den Wrmen, welche die

Metalle innerhalb derselben Grenzen enthalten.

Die Versuche wurden an elf verschiedenen Legirun-

gen von Blei und Zinn
,

deren Zusammensetzung den

Formeln Pb6 Sn bis PbSn
fi entsprachen, innerhalb der

Temperaturgrenzen 30 und 100 angestellt, indem mit-

telst derAbkhlungsmethode die Wrme jeder einzelnen Le-

girung von 10 zu 10 Grad bestimmt wurde. Die Legirungen
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waren sorgfltig hergestellt, sie wurden geschmolzen und

auf 400 erhitzt, in einen Kupfercylinder gebracht, dessen

Aussenwand durch fliessendes Wasser auf 11 gehalten
wurde ;

ein in die flssige Legirung tauchendes Thermo-
meter gab die Temperatur an, und es wurde die Zeit

gemessen, welche verstrich, bis die Temperatur um 10

gesunken war; aus diesen Zeiten und den specifischeu
Wrmen wurden die Wrmemengen des Blei, des Zinn
und der elf Legirungen innerhalb der erwhnten Tempe-
raturgrenzen ermittelt. Die gefundenen Werthe sind in

Tabellen und graphisch in Curven dargestellt.

Nachdem Herr Spring die Erstarrungspunkte von
acht Legirungen aus den bei dem Vei laufe der Abkh-
lungen sich ganz entschieden herausstellenden Stillstnden

der Temperatur bestimmt hatte, verglich er die Gesammt-
wrmen zwischen 100 und 3G0, welche die elf Legirungen
enthielten, mit den entsprechenden Summen der Wrmen
der Bestandteile, und fand, dass die Legirungen eine

bedeutend grssere Wrme enthielten als die Bestand-

theile zusammengenommen. Eine Vergleichung der spe-
eifischen Wrmen der Legirungen mit den aus den speci-
fischen Wrmen der Bestandteile berechneten hingegen
ergab, mit Ausnahme der beiden bleireichsten Legirun-
gen, keine wesentlichen Verschiedenheiten. Da min die

Legirungen trotz der Gleichheit ihrer specifischeu
Wrmen ein grsseres Wrmequantum enthielten, schliesst

Herr Spring, dass in der geschmolzenen Legirung der

Elssigkeitszu stand der Masse ein vollkomme-
nerer sein msse, als in den gesondert geschmolzenen
Bestandteilen.

Denkt man sich z. B. das feste Blei aus Molecl-

gruppen Pb10 bestehend, welche beim Schmelzen zu

Gruppen von Pb5 zerfallen, ebenso das feste Zinn aus

Sn 10 und das geschmolzene aus Sn 5-Gruppen bestehend,
so wrde die Legirung Sri

8
Pb beim Schmelzen etwa in

Gruppen von je vier Moleclen zerfallen. Zum Schmel-
zen einer Legirung ist daher, weil sie einen strkeren
Zerfall

,
ein weiteres Depolymerisiren der Masse voraus-

setzt, mehr Wrme erforderlich, als zum Schmelzen der

liestandtheile. In der That hat auch Herr Mazzotto
beobachtet, dass, wenn man geschmolzenes Blei mit ge-
schmolzenem Zinn mischt, die Temperatur sinkt.

Da nun unter sonst gleichen Bedingungen die Krper
um so leichter schmelzbar sind, je kleiner ihre Molecl-

gruppen, so muss die Legirung einen niedrigeren
Schmelzpunkt haben als die Schmelzpunkte der Be-

standtheile, und der Grad der Erniedrigung des Schmelz-

punktes wird von dem Grade der Depolymerisation ab-

hngen.
Die Wrmeerscheinungen, welche die Legirungen

beim Erwrmen wie beim Abkhlen in der Nhe des

Schmelz- resp. Erstarrungspunktes darbieten, im Vergleich
mit dem Verhalten der Best andt heile, erklrt Herr S pring
gleichfalls aus dieser Annahme eines strkeren Depoly-
merisirens der Legirungen beim Schmelzen (vergl. das

Original).

Anglist Heitmann: Ueber den Einfluss der
Massenvernderung auf die Schwin-
gungen quadratischer Platten. (Inaugural-

Dissertation. Marburg 1886.)

Nach zwei Richtungen wurden die Massen ganz

regelmssig construirter Messingplatten, deren Tne und

Knotenlinien vorher genau bestimmt waren, verndert,
um den Einfluss dieser Massennderung auf die Schwin-

gungen festzustellen. In einer Versuchsreihe wurde die

Masse der Platten durch Einbohren von Lchern ver-

mindert, in einer zweiten durch Auflegen von Gewichten

(kleinen Bleikugeln) vergrssert, und die Platten dann

wie frher in Schwingungen versetzt. Zu der ersten

Versuchsreihe muss jedoch bemerkt werden
,

dass die

Vernderungen der Platten durch das Bohren von
Lchern sich nicht auf die Masseuverminderung be-

schrnkte, sondern dass dadurch gleichzeitig die Elasti-

cittsverhltnisse der Platten verndert waren.

Dem letzteren Umstnde entsprechend wurden auch
die Tne durch jede Massenverminderung tiefer, und
zwar nahmen hierbei die Schwingungszahlen der hhe-
ren Tne rascher ab als die der tieferen. Die Dauer
des Tnens bei gleichem Anstrich nahm mit Zunahme
der Lcherzahl ab, und zwar um so rascher, je tiefer

der Ton war.

Die Vermehrung der Masse, welche stets gleich-

massig ber die symmetrisch schwingenden Theile der

Platte vertheilt war, bewirkte regelmssig eine Er-
niedrigung der Tne. Hierbei wurden die Schwiu-

gungszahlen eines bestimmten Tones durchweg kleiner,
wenn das belastende Gewicht grsser wurde, und die

Zahlen waren in allen Fllen um so kleiner, je nher
die Gewichte den Tunkten standen, welche beim Schwin-

gen die grssten Elongationsweiten haben. Es zeigte
sich endlich

,
dass die Wirkung mit zunehmender Be-

lastung zunahm
;
also das Wachsthum der Wirkung war

nicht einfach proportional demjenigen der Belastung,
sondern blieb hinter letzterer zurck, und zwar um so

mehr, je grsser die Belastung war.

A. Piutti: Ueber ein neues A sparagin. (Comptes
rendus 1886, T. CHI, p. 134.)

Das gewhnliche Asparagin ist bekanntlich in ws-
seriger Lsung links drehend, und die Krystalle dieser

Substanz zeigen eine links hemiedrische Flche. Herrn
Piutti ist es nun gelungen, bei fabrikmssiger Darstel-

lung vou Asparagin eine zweite Art dieses Krpers darzu-

stellen, welche, dem gewhnlichen Asparagin vollkommen

isomer, sich von diesem deutlich durch seinen Ge-
schmack und dadurch unterscheidet, dass es die Polari-

sationsebene nach rechts dreht. Die Krystalle des sss
schmeckenden Asparagins unterscheiden sich dem ent-

sprechend durch die hemiedrische Flche von den Kry-
stallen des gewhnlichen. Das Drehungsvei mgen des

neuen Asparagins ist quantitativ dem des gewhnlichen
vollkommen gleich; es betrgt fr die D-Linie -|- 5,41,
whrend das gewhnliche Asparagin die Ebene des

gelben Lichtes 5,4 dreht.

Herr Piutti hat von beiden Asparaginen eine Reihe
von Derivaten dargestellt und diese auf ihre physikalischen

Eigenschaften untersucht, und zwar die Asparaginsure,
die Aepfelsure, die Uramidoberusteinsure und die Ur-

imidobernsteinsure. Auch diese Derivate sind je nach
ihrer Abstammung theils rechts-, theils liuksdrehend.

Vermischen einer links- und rechtsdrehenden Asparagin-

lsung gab zwar eine inactive Lsung, aber die sich

ausscheidenden Krystalle waren activ. Hingegen konnte

Verf. aus den beiden Asparaginsuren eine inactive Sure
darstellen, die noch weiter untersucht werden soll.

A. Herzen: Ueber den Wrmesinn. (Archives des

sciences physiques et naturelles 1886, Ser. 3, T. XV,
p. 580.)

Nachdem die Thatsache von dem Vorhandensein eines

besonderen Wrme- und eines besonderen Kltesinues
durch eine Reihe von Beobachtungen und Experimenten
festgestellt war, suchte Herr Herzen

,
der die ersten Beob-

achtungen hierber bereits 1S79 gemacht hatte (Rdsch.

I, 108) die Bahnen festzustellen, auf denen diese getrenn-
ten Empfindungen zum Gehirn geleitet werden. Da die

Thiere gegen Wrmereize unempfindlich sind und nur

dann auf dieselben reagiren ,
wenn die Wrme bereits
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schmerzerregend wirkt, niussten die Versuche sich auf

den Kltesinn beschrnken,
Die Versuche lehrteu, dass die Verletzungen des

Rckenmarkes und der Rindenschicht des Gehirns,
welche eine Vernichtung des Tastgefhls in einem be-

stimmten Gebiete der Krperoberflche erzeugen, auch

die Aufhebung der Klteempfindung au derselben Stelle

veranlassen; Durchschneidung des hinteren Stranges
und Abtragung der sigmafrmigeu Hirnwindung hatten

den dauernden Verlust von Tast- und Kltegefhl an

den Pfoten zur Folge. Die Klteeindrcke wurden also

ganz so wie die Tastempfindungen durch die Hinter-

strnge des Rckenmarkes nach der Sigma-Windung ge-

leitet; da aber an der Peripherie die Klteempfindungs-

punkte von denen der Tastemplindung entschieden ge-
trennt sind, setzte Herr Herzen seine Bemhungen,
auch eine centrale Sonderung beider aufzufinden, fort.

Ein Zufall fhrte ihn zu dem gewnschten Ziele.

Bei einer nicht gut gelungenen Bxstirpation einer Seite

des gyrus rigmoides bei einem jungen Hunde zeigte
das Thier, nachdem es sich von dem Eingriffe erholt

hatte
,
an den Pfoten der entgegengesetzten Seite Ver-

lust der Empfindlichkeit fr Kalte
,
whrend die Tast-

cmpHudliehkeit unverndert war. Die Abtragung der

Riudenpartie war eine unvollkommene gewesen, und
namentlich weniger tief als gewhnlich ;

die locale

Trennung beider Empfindungen im Ceutrum war so-

mit ganz zweifellos erwiesen. Eine ausfhrliche Be-

schreibung dieses interessanten Falles wird Herr Her-
zen in dem Recueil Zoologique Suisse" verffentlichen.

Emile Mer: Structur-Umwandlungen einesEpheu-
Blattes, das, vom Zweige getrennt und ein-

gewurzelt, 7 Jahre alt geworden. (Bulletin

de la Societe botanique de France, T. XXXIII, 1886,

p. 136.)

Im October 1876 pflckte HerrM e r ein sechs Monate
altes Epheublatt vom Zweige, Hess dasselbe mit dem
freien Ende des Blattstiels in Wasser bis zum Mai 1877

stehen
,
und als sich dort eine Anschwellung entwickelt

hatte, die sich bald mit Wrzelchen besetzte, pHauzte
er das Blatt in Erde; die Wrzelcheu vermehrten sich

bald und fixirten das Blatt, das bis zum October 1S82

meist am Fenster eines im Winter geheizten Zimmers

gelebt hat. Trotz der selbst im Winter stattfindenden

reichlichen Strkebildung entwickelten sich an dem Organ
keine Knospen, so dass das Blatt alles Bildungsmaterial
fr sich verwenden konnte. Im Laufe der Zeit traten

in Folge dessen Aenderungen in der usseren Erschei-

nung auf: der Blattstiel erlangte einen grsseren Durch-
messer

;
die Spreite wurde dicker, ohne jedoch ihre Ober-

flchenentfaltung zu verndern
;

an einzelnen Stelleu

beider Organe entstanden Spalten ,
durch welche neues

Bild ungsgewebe erschien, oder auf denen sich Korkplatten
entwickelten.

Die entsprechenden inneren Structurvernderungen
bestanden darin, dass das Bildungsgewebe der Gefsse, des

Blattstiels und der Blattnerveu seeundren Bast und Holz

erzeugte. Der Bast zeichnete sich durch das gnz-
liche Fehlen von Sclerenchymgewebe, das Holz durch
die Sprlichkeit der Gefsse aus

;
da sie sich aber stets

an der Grenze der jhrlichen Zuwachse entwickelten,
konnte man selbst an einem einzelnen Nerven das Alter

des Organes bestimmen. In der Spreite hatten besonders
die Palissadenzellen, aber nur in der Richtung von oben
nach unten, zugenommen ; gleichzeitig waren die unteren

Parenchymzellen in der gleichen Richtung gewachsen
und wurden den Palissadenzellen hnlich. Als nach

einigen Jahren diese Elemente die Dimensionen erreicht

hatten, die sie nicht mehr berschreiten konnten, theilten

sie sich, und wo diese Theilung am lebhaftesten gewesen,
entwickelte sich Bildungsgewebc.

Das untersuchte Epheublatt liefert ein sehr bemer-

kenswerthes Beispiel vom Einflsse zu reichlicher Ernh-
rung auf die Structur der Gewebe.

A. Born: Vergleichend-systematische Ana-
tomie des Steng.els der Labiaten und
Scrophulariaceen mit vergleichenden
Ausblicken auf die nchst verwandten
F'amilien. (Inaugural-Dissertation. Berlin, 1886.)

In neuerer Zeit ist Seitens zahlreicher Forscher auf

die Notwendigkeit hingewiesen worden, den anatomi-

schen Aufbau der Pflanzen zur Eruirung der syste-

matischen beziehungsweise phylogenetischen Verwandt-
schaft zu bercksichtigen. Es ist gelungen, ganze
Familien und deren Tribus scharf anatomisch zu

charakterisiren, ja bei den Capparideen hat Herr

Vesque jede Species nach anatomischen Kennzeichen
definiren knnen. Dass dies noch in vielen Fllen

gelingen wird", sagt der Herr Verfasser der obigen

Abhandlung, ist sehr wahrscheinlich, dass es aber

vielfach nicht angeht, hat man oft genug schon erfah-

ren. So hatte auch ich mir vorgenommen, die Gattung
Veronica so vollstndig als mglich anatomisch durch-

zuarbeiten, in der Erwartung, dass mau die Sectionen

oder gar die Species vielleicht anatomisch wrde unter-

scheiden knnen
,
zumal die einzelnen Vertreter dieser

grossen Gattung den verschiedensten Klimaten ange-

passt sind. Bald jedoch sah ich mich in meiner Er-

wartung getuscht, und ich dehnte nun meine Unter-

suchungen auf die Familien der Scrophulariaceen und
Labiaten aus, indem ich mich auf den Stengel be-

schrnkte, da Vesque die Familien der Gamopetalen
schon mit Rcksicht auf das Blatt bearbeitet hatte.

Meine Absicht war, zu erfahren, ob sich beide Fami-

lien zunchst als solche charakterisiren lassen , und

dann, ob sich ihre Verwandtschaft auch in der anato-

mischen Structur des Stengels bekunden wrde."
Die Untersuchung ergab nun, dass ein durchgrei-

fender anatomischer Unterschied zwischen Labiaten uud

Scrophulariaceen nicht vorhanden ist. Am charakte-

ristischsten ist fr die Labiaten das Vorkommen von

vier Strngen von Collenchym (einem Gewebe mit stark

verdickten und lichtbrechendeu Zellkanten), die unter

den vier Kauten des Stengels verlaufen. Dieselben sind

bei den Scrophulariaceen durchgehends nicht vorhan-

den, fehlen aber auch bei einem Tribus der Labiaten,
den Prostanthereen.

Was die systematische Gliederung innerhalb der

Familien anbetrifft, so lassen sich die von Beutham
und Ilooker gebildeten Unterabtheilungen grssentheils
nicht durch besondere anatomische Merkmale charakte-

risiren. Ganz oder nahezu einheitlich gebaut sind nur

bei den Labiaten die Prasieeu und Ocimoideen
(beide mit gefcherten Libriformzellen, ausgenom-
men die Gattung Ocimum), sowie die Prostanthereen

(alle porsen Gefsse mit spiraligen Verdickungen; Col-

lenchym fehlt) ,
und bei den Scrophulariaceen die

Autirrhineen (Markstrahlen fehlen) und Euphra-
sieen (Markstrahlen fehlen, keine Schutzscheide vorhan-

den). Fr die Labiaten giebt Verfasser den Anfang
einer neuen Eintheilung auf anatomischer Grundlage;
fr die Scrophulariaceen ist die Aufstellung einer sol-

chen ganz unmglich.
Was nun das Verhalten der Labiaten und Scrophu-

lariaceen zu den nchst verwandten Familien betrifft,

so sind die Verbenaceen von den Labiaten anatomisch
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meist nicht zu unterscheiden, auch die Gesneraceen

scheinen keine abweichenden Merkmale zu besitzen.

Durch hufige Anomalien im Bau des Holzkrpers sind

dagegen die Bignoniaceen und Acanthaceen ausgezeich-

net. Letztere leiten durch den Besitz eigentmlicher
anatomischer Merkmale zu den Solanaceen ber, welche

von den Labiaten und Serophulariaceen anatomisch so

scharf getrennt sind, dass sie unmglich mit ihnen ver-

wechselt werden knnen. F. M.

E. AVolIny : Untersuchungen ber dieFeuchtig-
keits- und Temperaturverhltnissc des
Bodens bei verschiedener Neigung des
Terrains gegen den Horizont. (Forschungen

auf d. Gebiete der Agriculturnhysik, 1886, Bd. IX, S. 1.)

Der zweifellos vorhandene Einfluss der Bodenneigung
auf die Vegetation wurde von Herrn Wollny zum ersten

Male einer experimentellen Untersuchung unterzogen, in-

dem er die Feuchtigkeits- und Temperaturverhltnisse in

vier quadratischen, mit der gleichen Erde gefllten Uolz-

ksten von 1 qm Grundflche und 25 m Tiefe messend be-

stimmte, wenn sie bei gleicher sdlicher Exposition im

Freien unter den Neigungswinkeln 0, IG
,
32" und 48 auf-

gestellt waren. Im Boden der Ksten befindliche Lcher
Hessen alles Wasser, welches von der Erde nicht fest-

gehalten wurde, abfliessen
;
die Bodenarten waren theils

Lehmboden, theils humoser Kalksandboden
;

sie waren

theils nackt, theils mit einer Pflanzendecke versehen.

In Betreff der Feuchtigkeit ergaben die Messungen,
dass das ebene Land feuchter und die Feuchtigkeit in

demselben gleichmssiger vertheilt ist, als bei einer Nei-

gung des Bodens. Der Wassergehalt war um so geringer,

je
steiler die Lage des Terrains, und diese Unterschiede

traten bei bebautem Lande strker hervor, als bei brach-

liegendem; im geneigten Boden nahm ferner der Wasser-

gehalt des Erdreichs von oben nach unten zu, und zwar

um so mehr, je strker geneigt die Flche war.

Die sehr ausgedehnten Temperaturmessungen lehrten,

dass der Boden whrend des Frhlings, Sommers und

Herbstes sich im Allgemeinen um so strker erwrmte
und im Winter um so mehr abkhlte, je strker das

Land bis zu einem bestimmten Winkel geneigt war. Der

Neigungswinkel, bei welchem das Maximum der Boden-

temperatur auftrat, war in den Monaten Februar bis

April und August, bis October 48, whrend der Monate

Mai bis Juli 32 und im Winter 0. Whrend der

Vegetationszeit und bei Hngen bis zu 30, welche noch

Ackercultur ermglichen ,
ist daher der Boden um so

wrmer, je strker er geneigt ist. Diese Unterschiede

der Boden erwrmung sind im Frhjahr und Herbst be-

deutend grsser, als im Sommer, und da die Schwan-

kungen der Temperatur durchschnittlich mit der str-

keren Erwrmung zunehmen, so sind sie um so grsser,

je steiler der Abbang ist.

Eine Discussion der Temperaturbeobachtungen fhrte

zu der Erkenntniss, dass fr die Erwrmung des gegen
den Horizont verschieden geneigten Terrains die Bestrah-

lungsintensitt nicht allein maassgebeud ist, sondern

dass hierbei noch andere Factoren, besonders die Boden-

feuchtigkeit, mit ins Spiel kommen.

Otto Wilhelm Thoine, Lehrbuch der Zoologie fr
Gymnasien, Realgymnasien etc. 5. verbesserte

Auflage. (Braunschweig 1886, 436 S. mit 680 Holzstichen.)

Verlasser verlsst glcklich den alten Weg der

zoologischen Lehrbcher fr Schulen
,
durch eine Be-

schreibung der Arten dem Schler die trockenste

Systematik zu bieten. Er legt das Hauptgewicht auf
eine fassliche Darstellung der anatomischen Verhltnisse

und fhrt bei den einzelnen Familien nur einige Arten
ohne ausfhrliche Beschreibung als Vertreter au. Das
Buch ist eine elementare Darstellung der wissenschaft-

lichen Zoologie und steht als solche ber den meisten
elementaren Lehrbchern. Das erste Kapitel (ber den

Menschen) ,
welches ein Viertel des ganzen Buches

ausmacht, knnte an verschiedeneu Orten gekrzt
werden

,
zumal an den Stellen

,
wo rein physikalische

Sachen behandelt werden (S. 44, 49, 51 etc.). Dadurch
wrde Platz gewonnen fr einige Nachtrge an anderen
Stellen des Werkes. Da nmlich Verfasser bei der Be-

handlung der Zoologie auch einen praktischen Zweck
im Auge hat, so mssten noch eine ganze Reihe land-

wirthsehaftlieh wichtiger Thiere der einheimischen
Fauna erwhnt werden

,
um wenigstens den Lehrer auf

dieselben hinzuweisen (z. B. fehlt die Rben -Nematode,
der Julus guttulatus, Limax agrestis u. a.).

Das System, welches Verfasser befolgt, knnte einige

Vereinfachungen erfahren, zunchst dadurch, dass die

Bryozoen und Brachiopoden nicht zu einem Typus der

Molluseoideeu zusammeugefasst, sondern den Wrmern
als aberrante Klassen angehngt wrden. Weiter sind

die aberranten Familien unter den Insecten (die Thysa-
nuren

, Pulicinen, Aptera, Strepsiptera) nicht den Ord-

nungen der Rhynchoten , Dipteren etc. gleichwertig,
sondern knnen diesen an passenden Stellen immerhin

eingereiht werden.
Auf embryonale Entwickelung geht Verfasser nicht

ein; er erwhnt aus grosser pdagogischer Vorsicht den

Geschlechtsapparat berhaupt bei keiner Gruppe.
Karl Jordan.

A. Schwappach: Jahresbericht der forstlich-

1
1 h n o logischen Stationen Deutschlands.
Herausgegeben im Auftrage des Vereins
deutscher forstlicher Versuchsanstal-
ten von der gross herzog), hessischen
Versuchsanstalt. I. Jahrg. 188 5. (Berlin,

Julius .Springer, 1886.)

An den im vorliegenden ersten Jahresberichte zu-

sammengestellten Beobachtungen, denen smmtlich der

auf der Versammlung des Vereins forstlicher Versuchs-

anstalten in Frankfurt a. M. vereinbarte Arbeitsplan

(S. 4 bis 13) zu Grunde liegt, sind im Ganzen 254 Sta-

tionen der forstlichen Versuchsanstalten Baden, Braun-

schweig, Klsass-Lothringeu, Hessen, Preussen, Thringen
und Wrttemberg betheiligt. Die auf den einzelnen

Stationen gewonnenen eobachtungsresultate folgen ein-

ander mit Rcksicht auf ein leichteres Aufsuchen in

alphabetischer Anordnung der Stationen. Unseres Er-

achtens htte dabei zweckmssig die Eiutheilung nach

Provinzen beibehalten werden knnen. Die Beobach-

tungen beziehen sich, der Instruction gemss, auf die

Entwickeluugsphasen einer Anzahl namhaft gemach-
ter Pflanzen (Blattentfaltung, allgemeine Belaubung der

Bume, erste Blthe
, Fruchtreife, allgemeine Laubver-

frbung), und auf die Feststellung der Zeit des ersten

Gesuges, der Ankunft und dos Wegzuges einzelner

Vgel, sowie des Auskriechens der Larve, der Verpup-

pung und Flugzeit einiger Schmetterlinge und Kfer.
Ein weiterer Absehuitt ist dazu bestimmt, auf Grund
der gemachten Beobachtungen eine Vergleichuug der

klimatischen Verhltnisse und des Ganges der Vegetation
zwischen den einzelnen Stationen zu ermglichen. Zu
diesem Bcliufe wurde untersucht, wie viel Tage die

Frhlings-, Sommer- und Herbstphuomene an den ein-

zelnen Stationen frher oder spter als in Giessen auf-

treten, und hierzu wurden 1) die Blthezeiten der Birke,

Ssskirsche, Ahlkirsche, Schlehe, Birne, des Apfels und
der Johannisbeere, 2) der Beginn der Roggeuernte und

3) die Laubverfrbung der Birke, Lrche und Buche
benutzt. Die zwei letzten Abschnitte enthalten einen

kurzen Bericht ber den Ausfall der Waldsamenernte
und einige Notizen ber das Vorkommen der wichtig-
sten forstschdlichen Insecten. F. M.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Verla von Friedrich Vieweg und 8ohu iu Urauuachweig. Kr die Rodaction verantwortlich: Eduard Viuwog.
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S. P. Langley: Ueber bisher unbekannte
Wellenlngen. (Philosophical Magazine. Sei-. 5,

1886, Vol. XXII, p. 149.)

Die Untersuchung von Wrme-Strahlen, welche irdi-

schen Quellen entstammen, hatte Herrn Langley zu der

Erkenntnisa gefhrt, dass man Wellenlngen unsicht-

barer Strahlen nachweisen und messen knne, welche

die Wellenlngen der Sonnenstrahlen, die die Erd-

atmosphre durchlset, weit bertreffen (vgl. Ildsch. I,

95). Es hatten sich hierbei wichtige Gesetzmssig-
keiten in Betreff des Verhaltens der unsichtbaren,

von niedrig temperirten Krperu ausgestrahlten Wel-

len ergeben ;
die Lngen dieser ussersteu Wellen

konnten aber bisher nur geschtzt, resp. durch Extra-

polation bestimmt werden. Weitere Vervollkomm-

nungen der messenden Apparate und eifriges Fort-

setzen der mhevollen Untersuchung haben es nun

Herrn Langley gestattet, die genauen Messungen
viel weiter zu fhren.

In Betreff der Beobachtungsmethode sei kurz er-

whnt, dass die Strahlen eines elektrischen Licht-

bogens zwischen Kohlen von 12 mm Durchmesser

durch einen Spalt auf ein Ho wlan d'sches Gitter

fielen; von dem Gitterspectrum fiel der Theil, wel-

cher untersucht werden sollte, nmlich der Abschnitt

Di, durch einen zweiten Spalt auf ein Steinsalzprisina,
welches die verschiedenen ber einander liegenden

Spectra der hheren Ordnungen durch Dispersion von

einander trennte. Durch Drehung des das Bolometer

enthaltenen Abschnittes des Apparates konnte mau
diesen Strahlenmesser in die verschiedensten Rich-

tungen zum brechenden Prisma bringen und so die

Lage der Strahlen, deren Wellenlngen Multipla der

Strahlen D-i des Sounenspectrums waren, genau messen

wie auch die Brechung dieser immer grsseren Wellen

bestimmen. Die Wellenlnge der sichtbaren D.2
-

Strahlen ist bekanntlich gleich 0,5890 fi; in dem

primren Gitterspectrum lagen an derselben Stelle

auch noch die Strahlen der Spectra hherer Ordnung,
deren Lngen 2xJ>2 ,

3xfl2 , 4xfl.2 u. s. w. betragen.
Nachdem diese Spectra aber durch das Salzprisma
aus einander gelegt worden, war es mglich, diese

Wellenlngen mit dem Bolometer au ihren verschie-

denen Orten nachzuweisen und dabei zugleich die

Brechung dieser Strahleugruppen zu bestimmen.

Solche Messungen sind von Herrn Langley bis

zu der Wellenlnge 9 X D> = 5,3011 /t ausgefhrt.
Die den einzelneu Wellenlngen entsprechenden Bre-

chungsindice3 der betreffenden Strahlen im Steinsalz-

prisma sind in der nachstehenden Tabelle angegeben :

Brechungsindex Wellenlngen

1,5442 Z>2 == 0,5890 ;t

1,5301 . . . 2 X D.2 = 1,1780 +0,002
1,5272 . . . 3xA = 1,7670 0,005

1,5254 . . . 4xflj = 2,3560 +0,009
1,5243 . . . 5 XD, = 2,9451 +0,013
1,5227 . . . 6xD, = 3,5341 +0,019
1.5215 . . . 7 X D., == 4,1231 +0,029
1,5201 . . . 8XA 4,7121 +0,043
1,5186 . . . 9XA = 5,3011 +0,065

Nach diesen Resultaten ist eine Curve entworfen,

welche das Verhltniss der Brechung zu den Wellen-

lngen darstellt. Eine Vergleichung derselben mit

den fr dieses Verhltniss aufgestellten theoretischen

Formeln zeigt, dass die beobachteten Beziehungen
mit den nach der W ll n er 'sehen Formel berech-

neten Werthen nur bis in das Infraroth des Sonneu-

spectrnms bereinstimmen; darber hinaus ist die

Abweichung eine so grosse, dass die Beziehung zwi-

schen Wellenlnge und Brechung nach der Theorie nicht
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vorhergesagt werden kann. Die Curve der Beobach-

tungen zeigt die interessante Eigentmlichkeit, dass

ihre der Abscisseuaxe zugekehrte Krmmung (die

Brechuugsindices sind als Ordinateu zu der Abscis-

senaxe der Wellenlngen aufgezeichnet) immer ge-

ringer wird und schliesslich sich einer geraden Linie

zu nhern scheint, welche einen bestimmten Winkel
mit der X-Axe macht. Dieses bedeutet offenbar, dass

ber die usserste Grenze der ausgefhrten Messun-

gen hinaus der Brechungsindex n eine lineare Func-

tion der Wellenlnge A ist, oder dass die einfache

Gleichung n = a A ziemlich nahe das Verhltniss

dieser Curve darstellt.

Aus diesem Ergebnisse folgt, dass, wenn nicht

eine pltzliche Aenderuug in dem Charakter der

Curve eintritt, was anzunehmen kein Grund vorliegt,

Extrapolation jenseits des Punktes, der gemessen
worden, wohl berechtigt ist. Dass die Extrapolation
ans den frheren Beobachtungen zu ganz falschen Re-

sultaten gefhrt, macht das Verfahren jetzt nicht werth-

los, wo ein achtmal so grosses Material vorliegt, als

das frhere war. Da die Curve auch an ihrem letz-

ten Ende noch einen sehr geringen Grad der Con-

vexitt zeigt, so wird eine an dieselbe angelegte Tan-

gente die Axe frher treffen als die Curve selbst.

Fragt man nun nach der Wellenlnge irgend eines

Punktes in dem bisher noch nicht gemessenen Ge-

biete, z.B. nach der des Maximums in dem Spectrum
des siedenden Wassers, dessen Index fr das Stein-

salzprisma von 60 brechendem Winkel = 1,5145 ist,

oder nach der Wellenlnge des Wrmemaximums
des schmelzenden Eises, dessen Index = 1,5048 ist

(Rdsch. I, 95), so kann jetzt folgende Antwort er-

theilt werden: Zunchst ist diese unbekannte Wel-

lenlnge jedenfalls grsser als 5,3 (l, weil bis zu die-

sem Punkte directe Messungen vorliegen ;
da zwei-

tens die Tangente der Curve an dem Punkte

5,3 (l die Ordinate, welche dem Index der grssten
Wrme des siedenden Wassers entspricht, jenseits 7 ft

trifft, und die Ordinate, entsprechend dem Index grss-
ter Wrme des schmelzenden Eises, jenseits 10

(l,

und da die Curve selbst ohne sehr wesentliche Aende-

rungen diese Linien erst bei grsseren Wellenlngen
treffen kann, so folgt, dass die Wellenlnge des Maxi-
mums im Spectrum des siedenden Wassers wahr-
scheinlich mindestens 0,0075 mm und die des Maxi-
mums im Spectrnm des schmelzenden Eises ber

0,01 mm betrgt.
Noch weiter hinaus wird die Extrapolation immer

unzuverlssiger. Man kann nur sagen, wenn die

Curve ihre Neigung zur X-Axe weiter behlt, dann
muss die Wellenlnge der ussersten im Steinsalz-

prisma erkannten Strahlen (
= 1,4511) bedeutend

grsser seiu als 0,03 mm.
Herr Langley giebt zum Schluss eine hchst

interessante Zusammenstellung der Wellenlngen der

sichtbaren und unsichtbaren Aether- und Schallschwin-

gungen, welche hier in etwas vernderter Gestalt ihre

Stelle finden mag. Als Einheit der Wellenlnge ist'

das Millimeter genommen.

Tabelle der Wellenlngen der Aether- und

Schallschwing nngen:
mm

0,000185: Unsichtbare, ultraviolette Strahlen des

Aluminiums im Inductionsfunken von
Herrn Conin photographisch gemessen.

0,000295: Unsichtbare, ultraviolette Strahlen des

Sonnenspectrums am Meeresspiegel von

Herrn Cornu photographisch gemessen.
0,0003G : Sichtbare Strahlen, lavendelfarbige Grenze.

0,00081: Sichtbare Strahlen, usserste tiefrothe

Grenze.

0,0010: Infraroth des Sonnenspectrums , usserste

Grenze nach Draper, photographisch ge-
messen.

0,0015: Infraroth des Sonnenspectrums usserster

von Herrn H. Becquerel durch Phospho-
rescenz nachgewiesener Absorptionsstrei-
fen.

0,0027: Grenze des infrarothen Sonnenspectrums;
1882 durch Gitter uud Bolometer be-

stimmt.

0,0053 : Grenze der absolut gemessenen Wellen-

lngen, entsprechend einem bestimmten

Brechungsindex im Steinsalzprisma ;
mit

Gitter und Bolometer 1886 gemessen.
0,0075 : Annhernde Lage des Maximums im

Wrmespectrum von einer berussten Flche
bei der Temperatur von 100; Allegheny
1886.

0,011: Annhernder Werth des Maximums im

Wrmespectrum einer berussten Flche
bei der Temperatur 0; Allegheny 1886.

0,030 : Angenherte Schtzung des kleinsten Wer-
thes, welcher der lngsten Welle zuge-
schrieben werden kann, die mit dem
Bolometer in dem Wrmespectrum von
einem Steinsalzprisma erkennbar ist.

14,00: Lnge der krzesten Schallwelle, ent-

sprechend der hchsten musikalischen

Note, die dem Ohre wahrnehmbar ist;

ungefhr 48 000 Schwingungen in der

Secunde, von Savart gemessen.

H. Weiske, B. Schulze und E. Flechsig: Kommt
der Cellulose eiweisssparende Wir-
kung bei der Ernhrung der Herbi-
voren zu? (Zeitschr. f. Biologie. 1886, XXII, S. 373.)

Bekanntlich bezeichnet man den in verdnnter
Schwefelsure uud Alkalilauge, iu Alkohol und Aether

unlslichen, von Protein und Miueralsubstanz freien

Theil eines Futtermittels als Rohfaser". Dieselbe

ist, wie es der Name andeutet, nicht der reine Faser-

stoff der Pflanze, Cellulose, sondern enthlt fast immer

grssere oder geringere Mengen von kohlenstoffrei-

cheren, wenig gekannten Krpern, wie Lignin, Kork-
substanz etc. Man hielt die Rohfaser frher ' fr
vollkommen unverdaulich, bis Haubner und beson-

ders Henneberg und Stohmaun zeigten, dass ein

grosser Theil derselben nach dem Durchgange durch
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den Darm des Wiederkuers im Kothe nicht wieder

erscheint, und dass dieser verdaute" Theil der Roh-

faser die Zusammensetzung der reinen Cellulose

CgHi Og besitzt. Aehnliehes ist seitdem fr viele

andere Pflanzenfresser, wie Schaf, Ziege, Pferd, Kanin-

chen, nachgewiesen worden, wogegen den Omnivoren
die Eigenschaft der Celluloseverdauung nur in gerin-

gem Maasse, den Carnivora) berhaupt nicht zuzu-

kommen scheint.

Die Resorption der Cellulose im Darmcaual stellte

mau sich hnlich den viel beobachteten Lsungsvor-
gngen des gleichen Stoffes in den Pflanzen vor;
unter Mitwirkung vielleicht eines ungeformten Fer-

mentes entsteht Zucker, welcher vom Darm aufge-

saugt wird; und man hielt sich fr berechtigt, die

verdaute Cellulose ohne Weiteres in ihrem Nhr-
werth den brigen Kohlenhydraten der gleichen Zu-

sammensetzung, z. B. der Strke, gleichzustellen.

Durch die Untersuchungen von Tappeiuer hat

indessen diese Anschauung eine berraschende Aen-

derung erfahren.

Nach Tappeiner vollzieht sich die Lsung der

Cellulose im Darm nicht durch ein uugeformtes Fer-

ment
, welches zu isoliren brigens auch nie gelun-

gen war, sondern durch Ghrungsvorgnge im Pan-

sen und Dickdarm. Die Thtigkeit von Bacterien

wandelt die Cellulose in flchtige Suren, wie Essig-

sure, Buttersure, und in Sumpfgas und Kohlensure
um

,
von welchen Producten die letzteren als Darm-

gase, erstere in nicht unbedeutenden Mengen mit

den Excrementen ausgeschieden werden. In Anbe-

tracht dieser Yerlnste ist also der Nhrwerth der

Cellulose durch die bisherigen Annahmen zu hoch

angeschlagen, und Tappeiner glaubt darum,
dass nicht viel mehr als die Hlfte davon dem

Organismus zu Gute kommt. Dieser Schtzung
sind Henneberg und Stohmann bei aller Aner-

kennung dieser glnzenden Arbeit entgegengetreten.
Sie machen darauf aufmerksam, dass die mit Harn
und Koth verloren gehenden Mengen von flchtigen
Suren weit geringer sind, als Tappeiner befrch-

tet (uach Wilsiug nur 2,6 Proc), uud berechnen,
dass der Energieverlust durch die Gbrung, selbst

wenn die gesammte, im Koth nicht wieder erschei-

nende Cellulose diesem Processe unterworfen wird, was
nicht bewiesen ist, und das entstehende Sumpfgas
dem Krper gnzlich verloren geht, wogegen eben-

falls Thatsachen angefhrt werden knnen, nur rund
15 Proc. betrgt. Es wrden sonach immer noch
266 Theile Cellulose mit 100 Theilen Fett isodynam
sein.

Diese Berechnungen machten eine Prfung durch
das Experiment am Thiere durchaus wnschenswerth,
zumal vor Allem ber die Leistung der flchtigen
Suren nichts Sicheres bekannt war. Eine solche

hat nunWeiske unternommen, indem er sich die

Frage stellt, welche Bedeutung der Cellulose bei der

Ernhrung der Herbivoren zukommt", und insbeson-

dere ob dieselbe eine dem Strkemehl gleiche eiweiss-

sparende Wirkung lesitzt". Die Versuche, ber welche

hier berichtet werden soll, suchen freilich nur die letz-

tere Frage zu beantworten. Ihre Anordnung war
die folgende.

Einem ausgewachsenen Southdown- Merino -Ham-
mel wurde in einer ersten Periode ein sehr protein-
reiches Futter und zwar pro Tag 500 g Bohnenschrot

gereicht, und die tgliche. Eiweisszersetzung durch

Bestimmung des Stickstoffs im Harn festgestellt. Es
wurden im Durchschnitt pro Tag 20,93 g ausgeschie-
den. Da in dem geftterten Bohnenschrot 22,62 g,

in den Fces 2,11g N enthalten waren, so betrgt
die Differenz zwischen der tglichen Stickstoffauf-

nahme und Abgabe 22,62 (20,93 + 2,11) =
0,42, d. h. das Versuchsthier musste noch eine ge-

ringe Menge Eiweiss von seinem Krper zuschiessen.

In einer zweiten Periode wurden zu demselben Fut-

ter 600g Haferstroh, in welchem sich 88g verdau-

liche Rohfaser und 82 g verdauliche stickstofffreie

Extractstoffe, oder zusammen 170 g stickstofffreie

Stoffe befanden, zugelegt. Diesmal setzte das Thier

pro Tag 2,76 g Stickstoff (in Form von Eiweiss) an.

Durch die Zulage des Haferstrohs war also der Eiweiss

Umsatz herabgesetzt worden.

Wenn nun die Rohfaser eine mit Strke gleiche

eiweisssparende Wirkung hat, so mssen auch 170g
Strkemehl, mit derselben angegebenen Menge Boh-

nenschrot verfttert, die gleiche Wirkung wie 500g
Haferstroh haben. Der Versuch wurde ausgefhrt,
es zeigte sich aber, dass 166,79 g trockene Strke eine

Eiweissersparung von 5,09 g N pro Tag hervorriefen,

also hierin beinahe doppelt so viel leisteten, als die

88 g Rohfaser und 82 g stickstofffreie Extractstoffe des

Haferstrohs. Dieses Resultat wurde in einer nch-
sten Periode, in welcher die Strke wieder durch

Haferstroll ersetzt war, im Ganzen besttigt.
Nunmehr lag der Gedanke nahe, dass die ver-

daute Cellulose des Haferstrohs berhaupt keine

eiweissersparende Wirkung gehabt, sondern eine

solche nur von den 82 g der stickstofffreien Extract-

stoffe desselben ausgebt worden sei. Wenn dies

richtig ist, mssen somit 82 g Strke, an Stelle des

Haferstrohs dem Bohnenschrot beigemischt, die

gleiche Wirkung auf den Eiweissansatz haben. Der

Versuch besttigte die Annahme durchaus, denn

83,4 g Strke verursachten einen Ansatz von 2,89 g
Stickstoff. Hiermit hat Weiske, sofern gegen die

Versuchsanlage nicht Bedenken erhoben werden kn-
nen, in der That den Beweis geliefert, dass den bis-

herigen Annahmen entgegen, der Cellulose keine

dem Strkemehl oder anderen verdaulichen Kohlen-

hydraten analoge eiweisssparende Wirkung zukommt.

Die Frage nach der Bedeutung der Cellulose als

Nhrstoff berhauj^t ist selbstverstndlich hiermit

noch nicht erledigt. F. Lehmann.

S. ScliYvendener: Untersuchungen ber das

Saftsteigen. (Sitzungsberichte der Berliner Akademie

der Wissenschaften 1886, S. 561.)

Die thatschlichen Grundlagen, auf welchen in

Zukunft die Theorie von den Krften der Wasserbe-
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wegung in den Pflanzen sich aufbauen kann
,
zu er-

weitern, war das Ziel, welches sich Herr Seh wen-
den er fr eine Reihe von Untersuchungen im Walde

und im Laboratorium gestellt, ber deren Ergeb-
nisse er der Berliner Akademie Bericht erstattet hat.

Da in neuester Zeit, entgegen den frheren all-

gemein aeeeptirten Anschauungen ,
die Behauptung

aufgestellt worden, dass die wasserleitenden Organe
des Holzes entweder Wasser oder Wasserdampf, nie-

mals aber Luft fhren (vgl. Rdsch. I, 45), war es

angezeigt, zunchst den Inhalt der Gefsse und Trache'i-

den des Holzkrpers durch zuverlssige und eindeutige
Versuche endgltig festzustellen. Herr Schwen-
de ner hat zu diesem Zwecke eine Reihe von Baum-

stmmen mit einem modificirten Zuwachsbohrer unter-

sucht, der es gestattete, Ilolzeyliuder aus dem Inneren

der Stmme unter Wasser zu gewinnen, und bei allen

hat er gefunden, dass der Holzkrper neben Wasser

auch Luft enthalte. Die ausgeschnittenen Zapfen
wurden dann unter ausgekochtem Wasser mikrosko-

pisch untersucht, und die Luftblasen als solche unter

anderen auch daran erkannt, dass sie beim Erhitzen

des Prparates theilweise aus den Zellen hervortra-

ten und sich imWasser zu grsseren Blasen vereinig-

ten, welche nach zwlfstndigem Liegen noch nicht

verschwunden waren.

Bei dieser Gelegenheit wurden auch Messungen
ber die Lngen der Luftblasen und Wassersulen

in Laubbumen ausgefhrt und speciell fr die Buche

die Luftsulen durchschnittlich = 0,33 mm und die

Wassersulen = 0,14 mm gefunden; beide zusammen

sind also abgerundet = 0,5 mm. Die Reihen von

Luftblschen und Wassersulchen in den Ilolzgefssen

(Jamin'sche Kette) mssen nun beim Saftsteigen fort-

bewegt werden, und es waren die Widerstnde zu

bestimmen, welche der Verschiebung einer solchen

Kette entgegenwirken. Zu diesem Behufe wurde

experimentell ermittelt, welche Druckhhe eben aus-

reicht, um in Holzstcken von etwa 4 bis 12 cm

Lnge die J am in 'sehen Ketten in Bewegung zu

setzen, und aus derselben nebst der bekannten Zahl

der Wassersulen in der untersuchten Strecke wurde

der Widerstand der einzelnen Wassersule mit ihren

zwei Menisken zu etwa 5 bis 10 mm Wasserdruck

berechnet. Die Fehlerquellen bei den ausgefhrten

Messungen sind jedoch so bedeutend, dass die ge-

fundenen Verschiebuugswiderstiide sicherlich klei-

ner als die wirklichen sind, und statt ihrer mssen
wahrscheinlich Multipla derselben gesetzt werden.

Gleichwohl kann man die gefundenen Werthe

benutzen, um die Wirkung einer an dem einen Ende

der Kette stattfindenden Saugung zu ermitteln. Es

stellte sich bei dieser interessanten Berechnung her-

aus, dass wenn die oberste Luftblase einer Kette eine

Spannung von 10 mm Wasser besitzt, die Luftblase in

hchstens 2 bis 3 m Abstand bereits Atmosphrenspan-
nung zeigt, dass also nur bis dahin sich die ver-

schiebende Wirkung einer Luftverdnnung von fast

1 Atm. fortpflanze. Herr Seh w en dene r kommt daher

zu dem Schlsse, dass die durch Transpiration bedingte

Saugwirkung in der Jamin'Bchen Kette in der Regel
nur selten ber die Basis der Krone hinabreicht, und
dass der Wassergehalt der Gefsse im astfreien Schalt

fr die unmittelbare Saugwirkung der transpirireu-
deu Krone gewhnlich gar nicht erreichbar ist.

Andererseits ist bekannt, dass ein nennenswerther

Auftrieb von der Wurzel in den Gefssen nur zur

Zeit des Blutens vorhanden ist. Nach der Entfal-

tung der Bltter schwitzen Hiebflchen eines Baum-

stumpfes schon bei 1 bis 2 m Abstand von der Erd-

oberflche nicht mehr; brigens hat man auch bei

Saftaustritt niemals abwechselnd Wasser und Luft-

blasen auftreten sehen, so dass eine Betheiligung der

Jamin'schen Ketten der Gefsse hierbei ausgeschlos-

sen scheint.

Wenn aber die Saugung von oben nur etwa bis

zur Basis der Krone hinab, und die Druckwirkung
von unten hchstens bis auf Manneshhe hinauf-

reicht, so kann die Bewegung der Jamin'schen Ketten

zwischen diesen Grenzen nur durch Krfte bewirkt

werden, die im Stamme selbst ihren Sitz haben.

Diese von Saugung und Pressung in der Lngsrich-

tung unbeeinflusste Stammlnge kann 12 bis 15 in

und darber betragen. Es muss jedoch hervorge-

hoben werden, dass die bisherigen Betrachtungen
sich nur auf die isolirt gedachten Jamin'schen Ket-

ten beziehen.

Nicht zu verwechseln mit den Gefssrhren, in

denen Wassertropfeu und Luftblasen sich zu einer

continuirlichcu Kette an einander reihen, sind nuu

die rings geschlossenen Tracheiden, obwohl sie eben-

falls ein bewegliches System von Wasser und Luft

enthalten. Der Unterschied beruht darin, dass die

Zelleumembran fr Wr

asser sehr leicht und fr Luft

mir sehr schwer durchgngig ist. Die Luftblasen in

den einzelnen Tracheiden befinden sich daher in re-

lativer Ruhe, whrend das Wasser am Saftsteigen

Theil nimmt. Dies erklrt, dass beim Bluten ge-

whnlich nur Luft aus dem Holze hervorquillt; und

auch die mikroskopische Untersuchung zeigt die

Luftblase fast immer im mittleren Theile des Lumens,
wo sie nicht bloss wegen des grsseren Widerstandes

der Zellenmembran , sondern auch wegen der Zu-

spitzung der Tracheiden zurckgehalten wird.

Die Luitblasen spielen also im Trachei'densystem

eine ganz andere Rolle als in der Jamin'schen Kette.

Sie dehnen sich zwar in gleicher Weise aus, wenn

der Saftabfluss an irgend einer Stelle grsser als der

Zufiuss ist, sie wirken auch durch Teinperaturnde-

ruugen activ auf die Wasserbeweguug, aber sie be-

wegen sich nicht von der Stelle.

Die Widerstnde, welche die Wasserstrmung in

diesen Abschnitten des Holzkrpers erfhrt, sind im

Allgemeinen erheblich kleiner als in der Jamin'schen

Kette, da ja der nmliche Wurzeldruck, welcher im

Baste der Baumstumpfe deutliches Bluten bewirkt,

den Inhalt der Gefsse nicht zu bewegen vermag.

AVenn daher die Spannungsdifferenz einer Atmosphre
die Jamin'schen Ketten um 1 bis 2 mm zu verschieben

vermag, so wird fr das Trache'idensystem vielleicht
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eine Verschiebung von 5 bis 8 m anzunehmen Bein.

Bezglich des Nachschubes von der Wurzel aus hat

es kein Interesse, die Hhe genauer zu bestimmen,
bis zu welcher Druck von einer Atmosphre Bewe-

gung im Tracheidensystem erzeugt, da factisch solche

Druckkrfte im Sommer nicht vorkommen, und Hieb-

fliichen der Baumstumpfe in Manneshhe nicht mehr

bluten. Wohl wre es aber erwnscht, die Trag-
weite der von der Krone ausgehenden Saugung auch

fr die extremen Luft Verdnnungen kennen zu

lernen.

Die bisher vorliegenden Erfahrungen geben hier-

ber noch keinen Aufschluss. Wohl kennt man den

geringen Filtrationsdruck, der nothwendig ist, um
in saftreichen Hlzern eine Bewegung des Saftes

zu veranlassen. Eine auf Grund vorliegender Er-

fahrungen angestellte Rechnung ergiebt ,
dass ein

Atmosphrendruck zusammenhngende Wasserfden

8,8 m hoch heben kann. Aber nach allen Erfah-

rungen, die Herr Schwendend- noch durch Ver-

suche gesttzt hat, enthalten die Stmme der meisten

hheren Bume whrend der Sommermonate keine

zusammenhngenden Wasserfden; und dieser Um-
stand erklrt die mannigfachen abweichenden Beob-

achtungen, die man ber Saugen und Tressen in den

Bumen und ber Filtration in Aesten gemacht hat.

Die Manometerbeobachtungen ,
welche diese Ver-

schiedenheiten ergaben, lehrten auch, dass die Was-

serbewegung
1 in den Stmmen unserer Bume nur

sehr langsam von statten gehe; Verfasser veran-

schlagt die mittlere Geschwindigkeit auf 3 bis 5 in

pro Tag.
Auf die eingehende Kritik, welcher Verfasser die

verschiedenen, bisher aufgestellten Theorien des Saft-

steigens unterwirft, soll hier nicht eingegangen wer-

den. Eine eigene Theorie stellt Verfasser nicht auf;

doch neigt er zu der Annahme, dass neben den Druck-

differenzen in der Ilolzluft auch noch die osmotischen

Krfte der Parenchymzellen die Kraftquelle fr die

zu verrichtende Arbeit abgeben. Der Fragen, die

vorlufig noch durch Beobachtung und durch Expe-
riment zu lsen sind, giebt es noch viele; erst eine

allseitige Beantwortung derselben wird ein volles

Verstndniss des Phnomens ermglichen.

K. A. v. Zittel und J. V. Rolion: lieber Cono-
douteu. (Sitzungsberichte der math.-physik. Classe der

Miincheuev Akademie 1886, S. 108.)

Im Jahre 1856 erregte das Erscheinen einer Mono-

graphie 1' and er 's ber fos-ile Fische des sibirischen

Systems Aufsehen, da er in derselben nicht nur aus

obersilurischen Ablagerungen, sondern auch aus deu

tiefsten, fossilfhrenden Schichten Russlands, aus den
Thoneu

,
die jetzt allgemein zum cambrischen System

gerechnet werden, eine grosse Menge winziger, mikro-

skopischer Krperchen von hchst mannigfaltiger Form
abbildete, welche er unter dem gemeinsamen Namen
Conodonteu" zusammenfasste und auf Grund eingehend-

ster Untersuchungen fr Fischzhne erklrte. Durch
diese Entdeckung schienen die bisherigen Anschauungen
ber das erstmalige Auftreten der Wirbelthiere erscht-

tert und die ltesten Vertreter derselben bereits im

Cambrium nachgewiesen zu sein. Wohl waren' von
manchen Seiten fr diese Gebilde andere Deutungen vor-

geschlagen; aber die Mehrzahl der Palontologen hielt

an der ursprnglichen Deutung der Conodonten als

Fischzhne fest, und Manche schrieben sie, nach dem

Vorgnge von Huxley sogar einer bestimmten Unter-

abteilung, den Cyclostomen, zu; nur vereinzelt waren
die Stimmen, welche sie den Hautgebilden von Crustaceen,
den Zhnen von Nacktschnecken und anderen Skelett-

gebilden zuschrieben.

Die Herren v.Zittel und Rohon haben jngst die

Conodontenfrage einer neuen Untersuchung unterzogen.
Nach einer chemischen Analyse durch Herrn Schwager,
welche die organische Natur dieser Gebilde nachwies,
und nach einer sehr eingehenden mikroskopischen Unter-

suchung von Dnnschliffen, welche in verschiedensten

Richtungen den Organen entnommen waren, gelangen
Verfasser zu dem sehr eingehend motivirten Resultate,

dass die Conodonten iu ihrer Structur weder mit den

aus Dentin bestehenden Zhnen der Selachier oder son-

stiger Fische, noch mit den Ilornzhnen der Cyclostomen
etwas gemein haben, dass sie ebenso wenig als Zungen-
zhuchen von Mollusken, Hkchen von Cephalopoden
oder als abgebrochene Spitzen von Crustaceen gedeutet
werden knnen, dass sie dagegen nach Form und Struc-

tur vortrefflich mit den Mundwerkzeugen von Wrmern
und zwar von Anneliden und Gephyreen bereinstimmen.

Es sind somit smmtliche Conodonten verkalkte, cuticu-

lare, aus parallelen, ber einander geschichteten Lamellen

bestehende Mund- oder Oesophagus -Zhnchen von

Wrmern.
Aus der grossen Mannigfaltigkeit der Formen lsst

sich schliessen, dass die Conodonten von zahlreichen

Gattungen und Arteu herrhren, dass somit im palozoi-

schen Zeitalter die Ksten der Meere von einer ansehn-

lichen Menge der verschiedenartigsten Wrmer bevlkert

warau.

Mortimer Evans: Beobachtungen ber dieLicht-
uud Wrmestrahlung von hellen und dunk-

len, glhenden Oberflchen, (l'roceedings of

the Royal Society 1886, Vol. XL, Nr. 243, p. 207.)

Bei einer Untersuchung ber die Kohlenfden, welche

gewhnlich zu Glhlampen benutzt werden, fiel Herrn

Evans die grosse Schwankung der Lichtmenge auf,

welche hnlieh beschaffene und zusammengesetzte Fden
unter vollkommen hnlichen Bedingungen aussenden.

Ebenso auffallend war die grosso Vernderung, welche

Fden bei einer wiederholten Prfung ihres Strahlungs-

vermgens ergaben. Die Bemhungen, die Ursache fr
dieses verschiedene Verhalten der Kohlenfden in ihrer

Structur zu finden, waren erfolglos; hingegen zeigte sich,

dass alle Fden gleiches Licht ausstrahlten, wenn sie auf

denselben Glhzustand gebracht wurden
;

die Energie

jedoch, welche erforderlich war, um den Faden in diesen

Glhzustand zu versetzen, variirte ganz auffallend, indem

zuweilen zwei Watts hierfr ausreichten, whrend in an-

deren Fllen fnf Watts erforderlich waren.

Sorgfaltiges Sammeln aller hierber gemachten Beob-

achtungen brachte bald die Ueberzeugung, dass die Be-

schaffenheit der Oberflche hierbei das wesentlichste

Moment sei. Herr Evans hat nun eine Reihe sorg-

fltiger vergleichender Messungen ausgefhrtan mglichst

genau gleich beschaffenen, gleich dicken und langen

Kohlenfden, von denen der eine durch Kohle, welche

aus Kohlenwasserstoff elektrisch niedergeschlagen war,

geschwrzt worden, whrend der andere Faden mit einer

Kohlenschicht von hellem silberartigemAussehen bedeckt

war. Die Messungen ergaben nun in mehreren Versuchs-

reihen, deren Resultate in Tabellen und Curven wieder-
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gegeben sind, dass fr die Ausstrahlung einer gleichen, in

Normalkerzen gemessenen Lichtmenge die geschwrzten
Kohlenfden mehr Energie brauchten, als die hellen.

So brauchte z. B. in einem P'alle der geschwrzte
Faden, um 20 Kerzen Licht zu geben, 100 Watts, wh-
rend der andere fr dieselbe Lichtausstrahlung nur 74

Watts erforderte.

Herr Evans bedauert es, dass er nicht gleichzeitig

mit seinen Messungen der Lichtausstrahlung auch Mes-

sungen der Wrmeausstrahlung hat ausfhren knnen, da

zweifellos die geringere Lichtausstrahlung bei den ge-

schwrzten Fden daher rhre, dass ein grosser Theil

der denselben zugefhrten Energie als Wrme ausge-

geben werde. Diese strkere Wrmeausstrahlung der

geschwrzten Fden, die nicht gemessen wurde, machte

sich in der That sehr stark bemerkbar beim Hantiren

mit den Glhlampen. Die Kugel, welche den hellen

Kohlenfaden enthielt, konnte nmlich bequem in der

Hand gehalten werden, wenn das Maximum des Lichtes

ausstrahlte, whrend die Kugel mit dem geschwrzten
Faden bei der Berhrung heftige Verbrennungen der

Hand erzeugte und kleine, aufgelegte Fapierstckchen
verkohlte.

E. Dreehsel: Ueber die Elektrolyse der nor-

malen Capronsure mit Wechselstrmen.
(Jouvn. f. prakt, Chem. 1886, Bd. XXXIV, S. 135.)

Unterwirft mau die Fettsuren in gewhnlicher
Weise der Elektrolyse, so zerfallen sie bekanntlich in

Wasserstoff, welcher sich am negativen Pole ansammelt,

und in Kohlensure und einen Kohlenwasserstoff, die am

positiven Fole auftreten; z. B.

2.C6Hn .COOH = H, + 2 CO, + C6Hn .C 6
Il n

Pol + pol

Capronsuro = Diamyl
Anders verluft jedoch der Process, wenn man glicht

wie gewhnlich den Strom stets in der gleichen Rich-

tung den Elektrolyten passiren lsst, sondern wenn man

hufig die Richtung desselben umkehrt, d. h. wenn man
mit Wechselstrmen arbeitet. Herr Dr ech se 1 unter-

suchte die Zersetzungsproducte,' die aus Capronsure
bei in der Secunde ca. 70mal stattgehabtem Stromwechsel

entstehen und fand dabei Folgendes:

1) Der grsste Theil der Capronsure ist nach der

Elektrolyse noch unverndert vorhanden. 2) Es ent-

stehen die niederen Homologen der Capronsure wie

Valeriausure, Buttersure. 3) Ausserdem bilden sich

Oxyfettsuren, wie z. B. Oxycapronsure. 4) Schliesslich

entstehen auch noch zweibasische Suren, wie Adipin-
sure, Glutarsure, Bernsteiusure, Oxalsure.

Die Frage, wie diese Suren aus der Capronsure
entstehen ,

ist leicht, zu beantworten. Ihre Bildung be-

ruht nmlich auf einer fortschreitenden Oxydation resp.

Reduction, die durch die gleichzeitige Zersetzung von
Wasser ermglicht werden. So entsteht durch Oxyda-
tion der Capronsure die Oxycapronsure, aus dieser

durch weiter gehende Oxydation zunchst die entspre-
chende zweibasische Sure, also die Adipinsure, welche

dann ihrerseits weiterhin unter Kohlensureabspaltung

Oxyvaleriansure giebt. Wirkt auf letztere der reduci-

rende Wasserstoff', so entsteht aus ihr die Valeriausure.

Wiederholt sich dieser Vorgang von der Valeriansure

ausgehend ,
so sieht man , wie allmlig alle die Suren,

welche Herr Dreehsel aufgefunden hat, entstehen

mssen.

Schwieriger als die Frage ,
auf welche Weise diese

Suren entstehen, ist die Frage zu beantworten, weshalb

bei der Elektrolyse mit Wechselstrmen andere Pro-

duete entstehen, als bei der gewhnlichen Elektrolyse.

Herr Dreehsel nimmt an, dass die Ionen Polaritt be-

sitzen
,
und dass ihre Richtung durch den Strom nicht

momentan erfolgt, sondern eine, wenn auch noch so

kleine Zeit in Anspruch nimmt. Wir wrden uns dem-

nach die Ionen fr einen Moment folgendermaassen vor-

zustellen haben:

I

- + - +1
+ Pol

|

O.CO.C6 Hn H O.CO.C5Hn H
|

Pol

Schon im nchsten Momente wrden Bich jedoch

die in der Mitte befindlichen Ionen wieder zu Capron-

sure vereinigen ,
whrend nur die beiden endstndigen

frei werden. Stellen wir uns vor, dass der Strom pltz-

lich gewechselt wrde, so wrde jedes Ion eine Drehung
von 180 ausfhren mssen

,
wodurch es wieder in

nchste Nhe seines frheren Genossen gebracht wer-

den wrde, mit dem es sich dann sofort wieder zu dem

alten Molecl vereinigte. Das ideale Resultat eines

Wechselstromes msste demnach stete Trennung und

Wiedervereinigung der Ionen sein und dieser Forderung

entspricht auch die Thatsache, dass in unserem Falle

der grsste Theil der Capronsure unverndert geblie-

ben war. In Wirklichkeit verluft jedoch die Wieder-

vereinigung nicht in dieser idealen Weise, sondern bei

der wenn auch noch so kleinen Drehungszeit werden

Abnormitten eintreten, welche die Drehung hindern,

und wenn hierzu noch die Wirkung der Zersetzungs-

producte des Wassers kommt, so entstehen die oben er-

whnten Suren. Stellen wir uns z. B. einmal vor, dass

das negative Ion die Drehung nicht hat ausfhren kn-

nen
,
whrend gleichzeitig in dessen Nhe ein Molecl

Wasser zersetzt ist, so werden wir am positiven Pol fol-

gende Gruppiruug vorfinden:

+ Pol CHs .(CH2 ) 4 .C~0 H
O H

2- +
In unmittelbarer Nhe der Methylgruppe der Capron-

sure befindet sich also ein Sauerstoffatom und wenn

dieses die Methylgruppe zur Methoxylgruppe oxydirt,

so ist die Oxycapronsure entstanden. Wie aus dieser

weiterhin Adipinsure und Oxyvaleriansure entstehen,

bedarf hiernach keiner weiteren Erklrung. Auf die

gleiche Weise, nur bedingt durch die reducirende Wir-

kurg des Wasserstoffs, entstehen dann aus den Oxysuren
die niederen Fettsuren, so dass damit das Auftreten

aller beobachteten Zersetzungsproducte seine Erklrung

gefunden hat.

Schliesslich weist Herr Dreehsel darauf hin, dass

auch im Thierkrper die Verbrennung der Nahrungs-

und Gewebebestandtheile in derselben Art und Weise

wie bei den beschriebenen Versuchen stattfindet, und er

stellt Versuche ber diesbezgliche Fragen in Aussicht,

L. G.

Edwin J. Houston: Photographie bei Blitz-

beleuchtung. (Proceedings oi' the American Philoso-

phical Society. 1886, Vol. XXIII, p. 257.)

Von Herrn Barker in Philadelphia erhielt Verfasser

jngst zwei Photographien, welche whrend einer sehr

dunklen Nacht bei der Beleuchtung eines einzelnen

Blitzes waren aufgenommen worden. Die Aufnahme er-

folgte whrend eines starken Unwetters ;
die Camera

stand in einem offenen Fenster und war auf den Stall

genau eingestellt; bei vlliger Dunkelheit wurde der

Schieber aufgezogen und als nach einer Minute ein Blitz

niederfuhr ,
wurde er geschlossen und eine zweite Platte

fr den nchsten Blitz exponirt. Die Platten wurden

noch in der Nacht entwickelt und ihre Intensitt ent-

sprach etwa der einer Exposition von y300 Secunde bei

heller Mittagssonne. Die Platten waren sehr empfind-

liche Gelatineplattem
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Das wissenschaftliche Interesse dieser Photographien

liegt in dem Umstnde, dass sie die Dauer der Blitze

zeigen ,
wenn auch zur Messung derselben besondere

Versuche erforderlich sein werden. Auf den Bildern

erscheint nmlich der Stall sehr scharf und deutlich,

die Blatter der umgebenden Baume sehr verschwommen.
Nun waren zwar die Bume nicht im Apparate einge-

stellt, gleichwohl sind die Bilder der Bltter derartig,

dass sie sich wahrend der Beleuchtung, also whrend
der Dauer eines einzelnen Blitzes, bewegt haben mssen.

Herr Houston spricht den Wunsch aus, dass Herr

Barker diese Versuche fortsetzen mge, und zwar solle

er vor einem beginnenden Sturme in der Nacht die

Bltter eines Baumes scharf einstellen und dann diesel-

ben beim Lichte eines einzelnen Blitzes photographiren.
Noch mehr wrde es sich empfehlen, als Object zum

Photographiren beim Lichte eines einzelnen Blitzes ein

sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit drehendes Rad

zu whlen. Vielleicht gelingt es so, durch Abstufungen
der Geschwindigkeiten genau die Dauer eines einzelnen

Blitzes zu messen.

Deherain und Maquenne: Ueber die Absorption
der Kohlensure durch die Bltter. (Comptes

rendus 1886, T. CHI, p. 167.)

Bei der grossen Armuth der atmosphrischen Luft

an Kohlensure ist es berraschend, dass die Pflanzen

whrend der wenigen Monate der Vegetationsdauer solch

bedeutende Mengen Kohlenstoff aus dieser Quelle auf-

speichern knnen. Die bisher noch nicht festgestellte

Art
,

wie die Absorption der Kohlensure stattfindet,

haben die Herren Deherain und Maquenne zum

Gegenstand einer Untersuchung gemacht und zwar zunchst

fr den speciellen Fall, dass der Druck der Kohlensure,
welcher die Bltter der Pflanzen umgiebt, dem Druck der

Atmosphre gleich ist.

Eine bestimmte Quantitt frischer Bltter (10 g)

wurde in einer verschlossenen Rhre mit gewhnlicher

atmosphrischer Luft bei gleichmssiger Temperatur
stehen gelassen und die Luftmeuge bestimmt, welche die

Bltter unter Atmosphrendruck absorbirten. Hierauf

wurde derselbe Versuch mit reiner Kohlensure bei

gleicher Temperatur und unter Atmosphrendruck wieder-

holt und die Menge Kohlensure bestimmt, welche von

den verschiedenen Bltterarten absorbirt worden ist.

An dem Aufsteigen der absperrenden Quecksilbersule
sah man, dass die Absorption im letzten Falle viel be-

deutender war, als bei der atmosphrischen Luft und
sehr schnell ihr Ende erreichte, bei der Temperatur
schon in bis b' Minuten. Die in einer Tabelle zusammen-

gestellten Werthe der ausgefhrten Messungen zeigten,

dass die Menge der absorbirten Kohlensure mit der

untersuchten Ptiauzenspecies variirte, dass sie aber immer
in Beziehung stand zu der Wassermenge, welche die

Bltter enthalten.

Diese letztere Beziehung schien dafr zu sprechen,
dass die Absorption der reinen Kohlensure durch die

Bltter vorzugsweise ein Lsen der Kohlensure in

dem Wasser der Bltter sei, und dass sie nur so schnell

vor sich gehe, weil die absorbirende Oberflche eine

sehr grosse ist. Diese Auffassung wurde einer Prfung
unterworfen, indem aus dem bekannten Wassergehalt der

einzelnen Blattsorten der Absorptionscoefficient der Koh-

lensure durch das Wasser der verschiedenen Bltter

berechnet und mit dem Absorptionscoefficienten fr reines

Wasser, nach den Messungen von Bunsen, verglichen
wurde und zwar fr die Temperaturen bis 20. Es
stellte sich dabei heraus, dass das in den Blttern ent-

haltene Wasser mehr Kohlensure absorbirt als das

reine Wasser unter gleichen Temperatur- und Druck-

verhltnissen.

Die Schlsse, welche Verf. aus ihren Untersuchungen

ableiten, sind: 1) Die Menge reiner Kohlensure, welche

die Bltter unter atmosphrischem Druck absorbiren,

ndert sich mit der Wassermeuge, die sie eiuschliessen.

2) Der Absorptionscoefficient der Kohlensure durch das

Wasser der Bltter ist innerhalb der gewhnliehen Tem-

peraturgrenzen hher als der Lslichkeitscoelficient des

gleichen Gases in Wasser. 3) Die Absorption erfolgt

ungemein rasch, und dies erklrt, wie die Bltter fr
ihre Ernhrung die geringen Mengen Kohlensure der

normalen Luft verwerthen knnen.

G. H. Xeuhaus: Diptera Marchica. Systematisches
Verzeichniss der Zweiflgler (Mcken und

Fliegen) der Mark Brandenburg. (Berlin 1886,

366 S. und 6 Tafeln.)

Von den (laut Verzeichniss S. 349 bis 366) circa

1600 Arten Dipteren, welche vom Verfasser und anderen

Sammlern in der Mark Brandenburg gefangen sind, ist

der grssere Theil beschrieben. Herr Neu haus will in

systematischer Hinsicht nichts Eigenes bringen; indem

er sich aber durchweg nach den grundlegenden Arbeiten

von M eigen, Schiner, Low u. A. richtet, werden

die meist nicht zu ausfhrlichen Diagnosen der Arten

treffend. Durch analytische Bestimmungstabellen der

Familien und Gattungen und durch auf sechs Tafeln

gegebene Abbildungen von Flgeln ,
Fhlern etc.

wird das Werk besonders fr den angehenden Sammler

in Nord- und Mitteldeutschland recht brauchbar. Biolo-

gisches erfahren wir aus der Arbeit recht wenig; wo
Verfasser Beobachtungen ber Lebensweise mittheilt,

sind es meist nur Wiederholungen dessen, was Bouche,
Ratzeburg u. A. berichten. Karl Jordan.

Correspondenz.
Dampfspannungen, ber fester und flssiger Substanz.

In Nr. 40 der Rundschau" ist ber eine dieses

Thema behandelnde Arbeit von W. Fischer referirt wor-

den. Hieran mchte ich mir erlauben, einige Betrach-

tungen anzuschliessen, zu denen mich die Ergebnisse des

Herrn Fischer anregten.
Aus seineu Versuchen ber Eis und Wasser, welche

eine sehr befriedigende Uebereinstimmung mit der von
G. Kirchhoff entwickelten Theorie ergeben, schliesst

nmlich der Verfasser, dass damit auch die Voraus-

setzungen dieser Theorie bewiesen seien. Es sind dies

zwei. Erstens: Die Dampfspannungen ber Eis und
Wasser sind bei die gleichen; zweitens: die Ver-

dampfungswrme des Eises ist gleich der Schmelzwrme
des Eises plus der Verdampfungswrme des Wassers.

Dass brigens beide Voraussetzungen identisch sind, hat

der Verfasser richtig erkannt und bewiesen. In der

Natur derselben liegt, wie man sieht, nichts was sie auf

Wasser und Eis zu beschrnken gebte. Es ist daher

sehr auffallend, dass Herrn Fischer's Versuche fr den

Schmelzpunkt des Benzols einen Spannungsunterschied
von 0,44 mm ergebeu. Diese Thatsache muss, wenn sie

richtig ist, einen starken Verdacht hervorrufen, ob jene

Uebereinstimmung zwischen Theorie und Experiment
beim Wasser nicht nur eine scheinbare ist.

Es scheint mir nun, dass durch folgende Ueber-

legungen einiger Aufschluss darber erhalten werden

kann, in wie weit jene Hypotheseu richtig sind, in wie

weit nicht. Es ist bekannt, dass durch Druckvermehrung
der Schmelzpunkt des Eises erniedrigt wird. Man kann
also durch einen Druck, der unendlich wenig grsser ist

als 760 mm, ein Kilogramm Eis bei zum Schmelzen

bringen und in Wasser von 0" verwandeln. Dies ist ein
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reversibler isothermer Process; denn durch eine un-

endlich kleine Druckvermiuderung und Wiederableituug
der Schmelzwrme kauu man das Eis wieder herstellen.

Das Charakteristische solcher Processe ist, dass die ge-

leistete Arbeit unabhngig ist von dem Wege der Ueberfh-

rung oder dass die Arbeit gleich der Verminderung der

freien Energie ist. Fhren wir daher die Verwandlung auf

einem anderen isothermen, reversiblen Wege aus, z. B.

durch den bekannten Verdampfungsprocess ,
wie ihn

auch Herr Fischer gebraucht, so knnen beide Arlieits-

grssen direct gleich gesetzt werden. Die im ersten

Falle geleistete Arbeit ist aber, wenn das Volumen des

Eises = s'
,
das des Wassers = s ist, einfach:

= P(s - S'J,

was eiue negative Grsse ist, und wo P fr 7G0 mm ge-

setzt ist. Im zweiten Falle setzen wir p und p' fr die

Drucke, v und v' fr die Volumina des Dampfes, der ber

Wasser und Eis gesttigt ist, dann ist die Arbeit:

= p'(V
-

.-') -f f pdv p (o s).

was nach einigen Umformungen geschrieben werden

kann:, ,

(p
-

p') * + p (
-

*') 4- -B kg
j:

Dieser Ausdruck ist also gleich P(s s') und dem-

gemss in unserem Falle ebenfalls negativ. Da p und p'

sich nur wenig unterscheiden, so kann man fr den

loij.
das erste Glied seiner Eutwickelung nach Potenzen

von
(
-

)
setzen

,
kann ferner fr B schreiben ,

und kauu schliesslich, um positive Grssen zu erhalten,

auf beiden Seiten das Zeichen umkehren. Dann erhlt

oder:
(p
-

p') (v'
-

s')
= (s'

-
s) (P - p)

1 a)
p p' s' s

P p v' s'

Genauer brigens, aber fr den vorliegenden Zweck

weniger brauchbar, ist die Form :

1 b) P ,<> log j -f pf ps= P(s' s).

Die hier entwickelte Beziehung
1
)
zwischen Dampfspan-

nungen, Volumnderung und dem die Aggregatsnderung
bewirkenden usseren Druck ist eine allgemeine. Sie

gilt nicht nur fr Krper, die wie Wasser sich beim
Erstarren ausdehnen

,
sondern auch fr die sich ent-

gegengesetzt verhaltenden. Man ersieht aus ihr, dass

bei der ersten Klasse der Druck ber der flssigen, bei

der zweiten der ber der festen Substanz der grssere
ist. Die Gleichung gilt ferner nicht nur fr den Schmelz-

punkt, sondern fr jede tiefere Temperatur. Sie erlaubt

also z. B. aus dem Unterschied der Dampfspannungen
ber Eis und Wasser von 1 zu berechnen, ein wie

grosser Druck nthig ist, um Eis von 1 zu schmelzen,
und umgekehrt. Dagegen hat der Gltigkeitsbereich
der Gleichung eine obere Grenze, nmlich diejenige

Temperatur, wo P = p ist; denn kleiner als p kann
man den usseren Druck nicht machen, ohne die Um-
kehrbarkeit des Processes zu stren. Wenn aber P = p
wird, so ersieht mau aus der Form 1 a), dass auch p' = p
werden muss, weil sonst die linke Seite unendlich wrde,
whrend die rechte vollstndig endlich bleibt. Hieraus

folgt : Es giebt fr jede Substanz eine ge-
wisse Temperatur, bei welcher 1) di e Dampf-
spannung ber der festen, 2) diejenige ber
der flssigen Substanz, 3) der dieAggre-
gatsnderung bewirkende Druck gleich sind.
Diese Temperatur ist als der wahre Schmelz-
punkt der Substanz zu bezeichnen. Sie fllt bei

Wasser zusammen mit dem triple point" von Jam. Thom-
son, in welchem die drei Greuzdruckcurven Eis-Wasser,

Wasser-Dampf und Dampf-Eis sich schneiden. Er liegt

hier etwas ber und zwar ungefhr bei + 0,0075",

P

') Ein strengerer Beweis derselben wrde den Rahmen
dieser Zeitschrift berschreiten und wird au anderer Stelle

versucht werden.

whrend bei den meisten Krpern der gewhnliche
Schmelzpunkt (unter Atmosphrendruck) hher liegt als

der , wahre".
Es ist nun von Interesse, diese Beziehungen nume-

risch zu besttigen. Berechnen wir also zuerst den

Unterschied des Dampfdruckes von Eis und Wasser
bei 0, also die Grsse p p' nach Gleichung 1 a) :

7 _ i (760 4,6) mm Quecks. (1090,68 1000) eem

210 660 000 cem

p p? = 0,0003253mm Quecksilber

Es ist dies freilich nur eine Nherung, da im Nenner fr

v' s'

einfach v gesetzt ist, weil ja das speeifisehe Volumen des

Dampfes ber Eis noch unbekannt ist; doch kann der

Fehler nur wenige Zehntausendstel des Resultates be-

tragen, kommt also gar nicht in Betracht. Wie man

sieht, ist der Unterschied der beiden Drucke so klein,

dass er unseren heutigen Messmethoden not hwendig

entgehen musste.
Anders dagegen ist es, wenn wir dieselbe Rechnung

fr 1 anstellen, liier mssen wir, wenn unsere

Betrachtung richtig ist, eine Zahl bekommen, die nahe

au dem bekannten Kirch hoff'sehen numerischen
Werth von

<ip_<l = 044
dt dt

liegt. Eine der vorigen analoge angenherte Rechnung
ergiebt nun in der That

P~[<sP'-xo = 0,04062 mm.

Hierbei ist fr P 133 Atmosphren gesetzt worden,
weil gewhnlich angegeben wird, dass eiue Atmosphre
den Gefrierpunkt um 0,0075 herabsetze, und bei kleineren

Intervallen die Druckzunahme der Temperaturabnahme
proportional gesetzt wird. Mit der angegebenen Diffe-

renz stimmt nun die von Ramsay und Young aus den

Schmelz- und Verdampl'uugswrmen berechnete: 0,042 mm
gut berein; whrend Herrn Fisch er's zwei Inter-

polationsformeln nur 0,036 und 0,030 inm geben. Die-

selben ergeben dagegen d^n grossen Differeutialquotieuten

d ^-I>') = 0,046
</ 1

und scheinen somit zur Bestimmung der dritten Stelle

nicht mehr hinzureichen.

Was nun die Dampfspannung ber festem und

flssigem Benzol anbetrifft, so findet Herr Fischer die

erstere indem von ihm bestimmten Schmelzpunkt (5,3 C.)

um 0,44 mm kleiner als letztere. Ist dies richtig, so

zeigt ein Blick auf die obigen Gleichuugen ,
dass Benzol

beim Erstarren eine Ausdehnung erleiden msste, die

vielmal grsser ist, als die des Wassers, whrend nach
den vorliegenden Bestimmungen des speeifisclien Ge-

wichts von festem und flssigem Benzol eiue Zu-
sammenziehung stattfindet. Da Herrn Fi seh er 's

Druckmessungen sehr genaue zu sein scheinen ,
so wird

der Maugel au Uebereinstimmung wohl nicht au ihnen

liegen. Dagegen lassen seine Angaben einigen Zweitel

darber bestehen, ob das zur Schmelzpunkts-Bestimmung
angewandte Benzolprparat gengend identisch war mit

den in den Druckmessuugsrhren enthaltenen Mengen,
was bei einem so leicht zu verunreinigenden Krper
natrlich sehr wichtig ist. Benutzt man aber umgekehrt
die Spanuungscurven Herrn Fi seh er's zur ungefhren
Schmelzpunktsberechuung, d. h. sucht mau ihren Schnitt-

punkt, so erhlt man 6,45, welche Temperatur aller-

dings um einen ganzen Grad hher ist, als die von Herrn

Fischer bestimmte.
Wir sehen also, dass die Eingangs erwhnten theo-

retischen Voraussetzungen nur nherungsweise richtig

sein knnen
, allerdings so nahe

,
dass der Fehler den

Beobachtungen bisher entgehen musste.
Robert v. Helmhol tz.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck uud Verlag vun Friedrich Vieweg und Sohn in llrauiichwcig. Fr die Itedactiou verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Die totale Sonnenfinsterniss vom 29. August
18 86. (Nature 1886, Vol. XXXIV, p. 497.)

Zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsterniss am
29. August hatte sich eine aus englischen Forschern

bestehende Expedition, welcher sich Herr Tacchiui
aus Rom angeschlossen hatte, nach den Kleinen Antillen

begeben und auf Grenada wie auf benachbarten Inseln

vier verschiedene Punkte besetzt. Nachdem bereits Tele-

gramme ber gnstige Erfolge dieser Expedition kurz

berichtet, hat jngst der Correspondent der Times"

diesem Blatte einen ausfhrlicheren Bericht erstattet,

dem wir, nach einem Abdrucke desselben in der

Nature", das Nachstehende entnehmen.

Herr Tacchini hat sich eingehend mit der Beob-

achtung der Protuberanzen beschftigt, die er wh-
rend der Finsterniss mit dem sechszlligen Fernrohr

und nach derselben in gewhnlicher Weise mit dem

Spectroskop beobachtet hat. Er fand
, dass die Pro-

tuberauzen, die er uuter diesen beiden Umstnden
und mittelst so verschiedener Methoden gesehen,
nicht dieselben gewesen. Es fiel ihm auf, dass die

whrend der Finsterniss gesehenen Protuberanzen

denselben Charakter hatten , wie die sogenannten
weissen" Protuberanzen, die er 1883 whrend der

Sonnenfinsterniss auf den Carolinen-Inseln gesehen. Sie

erschienen um so weisser und matter, je grsser ihr

Abstand von der Photosphre war. Diese Beobachtun-

gen sind sehr sorgfltig von Herrn Tacchini und
Herrn Lockyer geprft worden, und das Resultat war,

dass Beide diese neuen Erscheinungen einem Hinabsin-

ken von relativ khler Materie zuschreiben. Die Wich-

tigkeit dieses Resultates fr die Sonuentheorie kann

kaum berschtzt werden.

Herr Tacchini fand ferner, dass die Protube-

ranzen, welche whrend der Totalitt und nach der

gewhnlichen Methode gesehen wurden, eine sehr ver-

schiedene Aus'dehnung hatten, so dass letztere nur fr
einen Theil der ganzen Erscheinung gehalten werden

drfen. Man fand z. B., dass die metallischen Pro-

tuberanzen, die man nach der Totalitt gesehen ,
nur

die centralen Theile derjenigen Protuberanzen waren,

die man whrend der Totalitt beobachtet hat, denn der

nur whrend der Totalitt sichtbare Theil bildete einen

weisslichen Mantel um ein strker glhendes Centrum.

Eine andere wichtige Beobachtung war, dass das

Aufblitzen heller Linien, das man whrend der Son-

nenfinsterniss beobachtet, und das Herr Young der

Anwesenheit einer dnnen Schicht zuschreibt, welche

all die Dmpfe enthalten soll, deren Absorption die

Fraunhofer'schen Linien giebt, nur herrhre von

der starken Abnahme der Intensitt des von der Erd-

atmosphre reflectirten Lichtes
,
wodurch es mglich

wurde, das Spectrum der hhereu Regionen in dem

Moment zusehen, wo die niedrigste Schicht der Corona

durch den Mond verdeckt war.

Die Hypothese des Herrn Lockyer, dass die unte-

ren Theile der Sonnenatmosphre aus verschiedenen

Schichten mit wegen ihrer Temperaturunterschiede
verschiedeneu Spectren bestehe, hat Herr Thurner
einer Prfung unterzogen und in gleicher Weise be-

sttigt gefunden, wie dies bereits 1882 der Fall ge-

wesen, wo die Linien der verschiedenen untersten

Schichten der Sonnenhlle so auf einander folgten,

wie es die Hypothese vorhergesagt.

Capitn Darwin hatte die Aufgabe bernommen

zu prfen ,
ob die Corona photographisch wirksam
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sei. Er fertigte whrend des Fortschreitens der Ver-

finsterung eine Reihe von Sonnenphotographieu und

prfte dann, ob die Bilder, welche nach Einigen von

dem Leuchten unserer Atmosphre, nach Anderen

von der Corona herrhren, wirklich der Corona glei-

chen, die bei der Totalitt auftritt. Capitn Dar-
win's Untersuchung scheint darber keinen Zweifel

zu lassen, dass die Wirkung nur von dem Atmosph-
renlieht herrhrt, und dass die Corona nichts mit

derselben zu thuu habe.

Ueber die Versuche, neue photographische Metho-

den zur Beobachtung der Sonneufinsterniss anzuwen-

den, lassen sich noch keine Angaben machen. Nach

der alten Methode sind zwanzig Photographien der

Corona und fnf Photographien der Photosphre und

des unteren Abschnittes der Corona erhalten. Auch

vom Sonnenspectrum wurden Photographien gewon-
nen. Aber bisher sind diese Photographien noch

nicht entwickelt, und erst spter wird sich zeigen,

was sie Positives lehren.

Eine neue Methode zur Beobachtung der Sonneu-

scheibe und ihrer Anhnge ist diesmal probirt wor-

den, und zwar mit Erfolg. Zehn Minuten vor der

Totalitt wird ein Beobachter im Dunkeln gehalten,

und im Moment der Totalitt lsst man ihn durch

eine kleine Oeffnung blicken
,
whrend eine dunkle

Scheibe in etwa 40 Fuss Entfernung den Mond und

die helleren unteren Theile der Sonnenatmosphre
verdeckt. Das Auge ist dann sehr befhigt, schwache

Strahlen, die sich ber den Rand der Scheibe er-

strecken, zu erkennen, und ihre Lage wie ihre Aus-

dehnung zu notiren. Man hat so auf Grenada Son-

nenausstrahlungen erkannt, die weit ber die Gren-

zen sich erstreckten, die man gewhnlich sieht. Der

Wasserdunst und die beginnende Wolkenbildung

mgen der Grund gewesen sein
,
dass man die von

Herrn Newcomb 1878 beobachtete Ausdehnung der

Sonnenhlle am Aequator nicht gesehen. Auch auf

Fantme - Island und in Prickly
- Point sind gute

Scheiben-Beobachtungen und Messungen gemacht wor-

den.

Professor Thorpe hat eine hinreichende Anzahl

von Messungen der Lichtintensitt der Corona ange-

stellt, so dass man nach ihrer Reduction wichtige Auf-

schlsse ber das Licht der Sonnenatmosphre er-

warten darf.

Der Berichterstatter hebt zum Schlsse hervor,

dass seine Skizze der gewonnenen Resultate nur eine

ganz allgemeine ist. Erst wenn die Beobachtungen
im Einzelnen publicirt und von den Sachverstndi-

gen discutirt sein werden , wird man das wissen-

schaftliche Facit dieser Expedition ziehen knnen.

A. Ladenburg: Synthese des Coniins. (Nach

einem in der ehem. Section der 59. Vers, deutsch.

Natuif. zu Berlin gehaltenen Vortrage.)

Seit Jahren ist Herr Ladenburg mit der Auf-

gabe beschftigt, das Coniin ,
die giftige Base des

Schierlings, knstlich zu erhalten, ein Problem, dessen

Reiz um so grsser erscheinen muaste, als bisher die

knstliche Gewinnung eines Pflanzenstoffs
,
der der

Klasse der wirklichen Alkaloide (Pyridin -Derivate)

augehrt, noch niemals gelungen war. Das Problem

ist jetzt von Herrn Ladenburg vollstndig gelst

worden, wie er in einem, in der chemischen Section

der 59. Versammlung deutscher Naturforscher und

Aerzte zu Berlin gehaltenen Vortrage mitgetheilt hat.

Durch Untersuchungen von A. W. Hofmann
und La den brg war es festgestellt worden, dass

das Coniin ein propylirtes Piperidin sei von der

Formel: C S H 10 N C3 H 7 . Um es zu gewinnen,
wurde nun zunchst das Pikolin (Methylpiperidin)

mit Paraldehyd zu Allylpyridin condensirt und letzte-

res mittelst Wasserstoff reducirt, gemss den folgen-

den Gleichungen:

I. G,H4 N C1I 3 + C2H4
= H2 -f C 5 H4N C3 H5

(Pikolin) (Aldehyd) (Allylpyridin)

IL C 5 H4N-Ct
H s + H,= C5 H 10N-C3 H 7 .

Die erhaltene Base der Formel C S H] N C3 H7

besitzt zwar die meisten Eigenschaften des Coniins,

aber es fehlt ihr die charakteristische optische Eigen-

thmlichkeit, die Polarisationsebene des Lichtes zu

drehen. Gemss den herrschenden Ansichten nahm

deshalb Herr Ladenburg an, dass es ein Gemenge
von zwei isomeren Substanzen sei, von denen die eine

die Polarisationsebene des Lichtes genau so weit nach

rechts drehe, wie die andere nach links, so dass die

optische Wirkung berhaupt nicht beobachtet werden

konnte. Diese Annahme hat sich besttigt, denn es

gelang Herrn Ladenburg, das knstliche Alkaloid

in seine beiden optisch verschiedenen Bestandtheile

zu zerlegen, indem er es in das rechtsweinsaure Salz

oder in das Jodcadmium-Doppelsalz berfhrte. Das

aus diesen Salzen wieder abgeschiedene Alkaloid war

nicht nur in allen chemischen und physikalischen

Eigenschaften vllig identisch mit dem Coniin, es be-

sass nicht nur die optische Activitt genau in dem-

selben Maasse wie die natrliche Base, sondern auch

die toxischen Wirkungen, welche durch quantitative

Versuche an Musen untersucht wurden
,
stimmten

mit denen der Schierlingsbase absolut berein. Es

ist daher keinem Zweifel unterworfen, dass das knst-
liche Coniin mit dem natrlichen in chemischer,

physikalischer und physiologischer, d. h. also in jeder

Beziehung, vllig identisch ist. M.

H. Eck : Bemerkungen berdas rheinisch-

schwbische" Erdbeben vom 2 4. Ja-

nuar 1880. (Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesell-

schaft. Bd. XXXVIII, S. 150.)

In den Verhandlungen des naturwissenschaftlichen

Vereins zu Karlsruhe (1881, Heft 8) hat die Erd-

beben-Commission des Vereins auf Grund eines um-

fangreichen Materials Mittheilungen ber das oben

bezeichnete Erdbeben gemacht. Aus den Angaben,
sowie aus der beigegebenen geologischen Karte geht

hervor, dass namentlich zwei Haupterschtternngs-

gebiete vorhanden waren : ein grsseres, in unmittel-

' barer Nhe des Rheins, im Sdostzipfel der Pfalz und

im angrenzenden badischen Gebiet und ein kleineres
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auf dem Schwarzwald unweit Ilerrcnwies. Unterhalb

dos erstgenannten Gebietes, und zwar nahezu senkrecht

unter dein durch die Orte Neupfalz, Rlzheim, Langen-
kandel und Billigheim bestimmten Territorium, ist

der Herd des Erdbebens zu suchen.

Zur Erklrung des Erdbebens nimmt die Commis-

sion drei Hauptverwerfungsspalten an : eine von SSW
naeh NNE verlaufende rheinische Mittelspalte

"
von

Strassbnrg nach Weinheim, eine vonWNW nach SSE
sich erstreckende schwbische Spalte" von Landau
naeh Steiuheini und eine von SSW nach NNE ge-

richtete badische Hauptverwerfungsspalte" von Mahl-

berg nach Steftfeld. Bei letzterer wird eine Ver-

lngerung nach dem Katzenbuckel im Odenwald und

in die Rhn als mglieh hingestellt. Die erst- und

letztgenannte der Spalten sollen ziemlich parallel

laufen und von der zweiten nahezu rechtwinkelig ge-

schnitten werden.

Vom Hauptstossgebiete aus nahm die Stosswirkung
in der Richtung der Rheinebene innerhalb derselben

rasch ab und endlich hielt sich dieselbe nur noch an

die Mittellinie des Thaies, auf welcher sie einerseits

bis Strasburg, andererseits bis Speyer zu verfolgen ist.

Eck hebt in der in Rede stehenden Mittheilnng

hervor, dass die von der Commission angenommenen

Verwerfungsspalten grsstenteils hypothetisch sind,

dass die geologischen Verhltnisse des dortigen Ge-

bietes ihrer Annahme zum Theil direct widersprechen.
So setzt sich beispielsweise der Gebirgsrand von

Stettfeld, ber Bruchsal und Durlach nach Oberweier

ans einem System ganz verschiedener Spalten zu-

sammen, whrend die Commission nur eine Haupt-

verwerfungsspalte annehme. Zur Begrndung seiner

hierauf bezglichen Angaben verweist der Verfasser

auf seine theils bereits erschienenen , theils im Er-

scheinen begriffenen geologischen Karten.

Die Erwgung, dass der Westabfall des Schwarz-

waldes und des Odenwaldes einerseits, der Ostabfall

der llardt und der Vogesen andererseits Bruch-

rnder sind, und dass das heutige Rheinthal durch

Senkung eines grsseren Gebirgsstckes entstanden

ist, hlt Verfasser es fr wahrscheinlich, dass die

Verschiebung eines Gebirgsstckes am Rande der

Ilardt, durch welche auch das Grundgebirge in Mit-

leidenschaft gezogen wurde, die Erschtterung veran-

lasst habe. Nach der Mehrzahl der angegebenen

Bewegungsrichtungen erscheint es zulssig, auf einen

ersten Anstoss nach Sdost zu schliessen. Dadurch
wird es verstndlich, dass in der Rheinebene nur

wenige nrdlich gelegene Ortschaften erschttert

wurden, whrend nach Sden hin das Erdbeben sich

viel weiter verbreitete.

Vielfach von der Erschtterung betroffen sind die

in dem nrdlichen Granitmassiv des Schwarzwaldes

gelegenen Orte, welches zwischen Neuweier bei Bhl
und Zunsweier bei Offenburg anfngt und, das

Murgthal zwischen Gernsbach und Schnmnzach
schneidend, sich bis sdlich von Herrenalb fortsetzt.

Am weitesten hat sich das Erdbeben in dem dem

Haupterschtterungsdistrict sdstlich vorliegenden

Muschelkalkgebiet fortgepflanzt, welches den Bruch-

rand vom Hgelland zur Rheinebene zwischen

Grtzingen und Bruchsal bildet. Nur verhltniss-

mssig wenig Beobachtungen liegen dagegen aus dem
Gebiete der krystallinischen Schiefer, sowie des Bunt-

sandsteius und Keupers vor. Eine Erklrung dafr
liefert die grosse Leitungsfhigkeit des Granits und

Kalks im Vergleich mit den anderen genannten Ge-

steinen, sowie die tektonischen und stratigraphischen
Verhltnisse.

Eck ist der Ansicht, dass bei der Annahme, es

habe sich ein unterirdisches Gebirgsstck am Rande
der Hardt verschoben und es sei die Stossrichtung
eine sdstliche gewesen, die beobachteten Erschei-

nungen sich grsstentheils durch die verschiedene

Leitungsfhigkeit der Gesteine erklren lassen. Dass

trotzdem einzelne Erscheinungen nur schwierig oder

berhaupt gar nicht zu erklren sind,- erscheint ihm
bei einem so complicirten, von zahlreichen, zum Theil

nicht auszumittelnden Factoren abhngigen Phnomen
und bei der kurzen Dauer desselben ganz natrlich.

v. H.

A. Fick : Beobachtungen ber den Mecha-
nismus des Pauken feiles. (Verhandlungen der

phvsik. -medic. Gesellschaft zu Wiirzburg, 1886, N. F.,

Band XX, S. 73.)

Sehr merkwrdig ist die Eigenschaft des Pauken-

felles, dass diese kleine, gespannte Membran die

Luftschwingungen von beliebiger Frequenz gleich

gut auf den Hammer und die anderen Theile des

inneren Ohres bertrgt, ohne besondere Tonhhen
zu begnstigen. Diese Eigenschaft wird nicht weniger

merkwrdig durch den Umstand, dass der Pauken-

fellapparat eine Resonanz besitzt und regelmssig

periodische Schwingungen gegenber einzelnen An-

stssen ganz entschieden begnstigt.
Soll ein elastischer Krper mit allen mglichen

Tnen resoniren, so mssen alle Tne gewissermaassen
seine Eigeutne sein, was wohl denkbar ist, wenn
mau sich vorstellt, dass die einzelnen Abschnitte

selbststndig schwingen und die verschiedensten

Eigentne besitzen. In der That haben wir in den

Resonanzbden der musikalischen Instrumente, z. B.

der Geigen , Beispiele solcher elastischer Krper,
welche die regelmssigen Schwingungen durch Reso-

nanz begnstigen, ohne jedoch irgend welche Schwin-

gungszahlen besonders zu bevorzugen. Auch in der

Mitte etwas eingezogene, trichterfrmige Membranen

nehmen beliebige Schwingungsznstnde ziemlich gleich

gut resonirend an, whrend eben ausgespannte Mem-
branen ihren Grundton in aufflligster Weise be-

gnstigen.
Durch Herrn v. Helmholtz ist anf die Wichtig-

keit der trichterfrmigen Einziehung des Paukenfelles

besonders hingewiesen worden und der Beweis dafr

erbracht, dass durch diese Gestalt die Excursionen

die Paukenfellmitte verkleinert, ihre Kraft aber ver-

grssert wird, was fr die Zwecke der Schwingungs-

bertragung auf das Labyrinthwasser von grosser
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Bedeutung ist. Fr die Gleichnissigkeit des Mit-

schwingens mit den verschiedenen Tnen legt nun

Herr Fick Gewicht auf eine zweite Eigentmlichkeit
des Paukenfelles, nmlich auf die Einwebung eines

starren Krpers, des Hammerstieles, lngs
eines Radius der Membran, und weist die

Bedeutung dieser Einrichtung durch nachstehende

Versuche nach.

Aus einer bestimmten Membran wurde ein Kreis-

sector von 354 Centriwiukel ausgeschnitten und die

begrenzenden Radien auf ein schmales Holzleistchen

aufgeleimt, so dass ein stumpfer Kegel entstand, dessen

freier Raud auf einen passenden hlzernen Rahmen

aufgeklebt wurde; etwa in der Mitte des den Hammer-
stiel nachahmenden Holzleistchens wurde ein Faden

befestigt, mittelst dessen man die vorher angefeuchtete

Membran spannte und trocknen liess. Nach dem

Trockenwerden zog sich die Membran ganz in die

Form eines menschlichen Paukenfelles. An die Spitze

der Leiste war ein lauger Schilfstreif angekittet, der

die Schwingungen derselben auf einer sich bewegenden

Russplatte zeichnete.

Aus zahlreichen Versuchen mit solchen Phon-

autographen schien hervorzugehen, dass in der That

die Einwebung eines starren Radius eine Membran

ganz besonders befhigt, mit allen Tnen nahezu

gleichmssig mitzuschwingen. Keine Tonhhe wurde

von diesen Membranen begnstigt; grssere oder

kleinere Membranen, strker oder schwcher gespannte

gaben die Klnge der verschiedensten Hhe und

Klangfarbe nach ihrer objectiven Strke wieder; ein

bestimmter Klang gab immer dieselbe charakteristische

Curve. Als Beleg fr die Genauigkeit, mit welcher

der Phonautograph die Schwingungen der ver-

schiedenen Tne wiedergiebt, dient untenstehende

Fig. 1. Hie Curve a wurde vom Phonautographen

gezeichnet, als zwei Lippenpfeifen, c und c, gleich-

zeitig augeblasen wurden; Curven h und c sind die

entsprechenden Curven der beiden compouirenden
Tne und die gestrichelte Curve ist die durch

Summirung der beiden Componenten erhaltene

Resultirende. Die geringe Abweichung der letzteren

von ist darauf zurckzufhren ,
dass die benutzten

Tne noch Partialtne enthalten haben, welche bei

Fig. 1.

Fig. 2.

der Berechnung der Resultirenden nicht bercksichtigt
sind.

Da nach den Ergebnissen der Versuche eine nach

Art des Paukenfelles gebildete Membran mit ein-

gefgtem starren Radius keine bevorzugten Eigentne
besitzt, so mnss sie, zu selbststndigen Schwingungen

angeregt, einen Klang geben, der alle mglichen
harmonischen und unharmonischen Cornponenten ent-

hlt. In der That hrte man beim Klopfen auf die

Holzleiste des Modelles nicht einen Klang von an-

gebbarer Hhe, sondern einen Schall, den man ein

verworrenes Getse nennen kann, hnlich wie von

einem Tam-Tam". Fig. 2 stellt die Curve dar, welche

der Phonautograph bei Erregung seines Eigentones

zeichnete.

Herr Fick wendet sich nun der Frage zu, wie

man es sich denken soll
,

dass die Membran mit

starrem Radius alle mglichen Schwingungen aus-

fhre und bertrage ,
whrend sie als Ganzes

schwingend, Schwingungen ausfhrt, in denen un-

zhlige unharmonische Componenten enthalten sind.

Er beantwortet dieselbe durch folgende Vorstellung

vom Mechanismus des Paukenfelles: Die Membran

knne man sich als aus Streifen bestehend denken,

die verschiedene Lngen und verschiedene Spannung

besitzen, und vorlufig als vollstndig unabhngig
von einander vorgestellt werden knnen, so dass ihnen

verschiedene Eigentne zukmen. Die tiefsten Tne
werden den von der Spitze des starren Radius aus-

gehenden, nahezu in seiner Verlngerung liegenden

Streifen zukommen, die hchsten denen, welche vom

peripherischen Theile des Radius ungefhr senkrecht

zu seiner Richtung au benachbarte Punkte des Randes

gehen; diese letzteren sind die krzesten und am

strksten gespannten Streifen. Die Streifen sind zwar

nicht frei, aber sie werden doch einzeln schwingen

knnen
,
ohne dass entferntere mit bewegt werden,

und sie werden stets den starren Radius, an dem sie

befestigt sind, in die gleiche Anzahl von Schwingungen
versetzen. Somit werden die verschiedensten perio-

dischen Bewegungen auf den starren Radius ber-

tragen ,
whrend die Schwingungen der ganzen

Membran ein unharmonisches Gewirr von Klngen
'

geben.
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H. Vchting : Ueber Zygomorphie und deren
Ursachen. (Jahrbcher fr Wissenschaft!. Botanik.

Bd. XVII, 1886, S. 297.)

Zygouiorph nennt man bekanntlich diejenigen

Bltheuformen, welche sich durch eiue der Lage nach

bestimmte Theilungsebene. in zwei symmetrische
Hlften zerlegen lassen. Ueber die Ursachen, welche

zur Ausbildung zygomorpher Blthen fhren, herr-

schen weit gehende Differenzen. A. P. de C and olle

nahm an ,
dass den Blthengestalten jeder Familie

ein regelmssiger Typus zu Grunde liege, und

dass die zygomorphen Formen nur Abweichungen
von diesem Typus darstellen. Diese Abweichungen
knnten entweder durch ussere Ursachen, wie Ver-

stmmelungen, Insectenstich, uugleiche Einwirkung
von Licht und Wrme u. s. w., oder durch habituelle

Ursachen, wie durch den Druck der Mutteraxe auf

die Blthe oder der Seitenorgane auf einander, die

zu frhe oder zu spte Entwickelung der Glieder

eines Blthenkreises u. s. w. hervorgerufen werden.

Die Pelorien
, d. h. die regulren Blthen

,
welche

mitunter an Pflanzen mit sonst zygomorphen Blthen

auftreten, wrden als eine Rckkehr zum ursprng-
lichen Typus aufzufassen sein.

Whrend eine Anzahl besonders franzsischer

Forscher diesen Anschauungen beitrat, zeigte Kper,
dass dieselben nicht durchgehend anwendbar seien,

und gelangte mit Treviranus zu dem Schlsse,

dass nicht allein mechanische Ursachen
,

sondern

das innere Bildungsprincip die Abweichungen von

der regelmssigen Form veranlassten. Seitdem hatte

man die mechanisch-physiologische Seite der Frage
fast ganz aus dem Auge verloren, indem man neben

dem Streben nach einer mglichst vollstndigen Kennt-

niss des Baues der Blthe in ihrem werdenden und

fertigen Zustande, hauptschlich die biologische
Bedeutung der Blumenformen im Anschluss an Spren-
gers bekannte Untersuchungen zu erforschen strebte.

Indessen sprach doch Hofmeister, wenn auch ohne

besonders auf die zygomorphen Blthen Rcksicht

zu nehmen, die Ansicht aus, dass alle symmetrischen

Bildungen, deren Symmetrie-Ebene in die Verticale

fllt, durch die Schwerkraft veranlasst wrden.
Die Untersuchungen, welche Herr Vchting in

dieser Richtung angestellt hat, haben nun das fol-

gende bemerkenswerthe Resultat ergeben : Die Zygo-

morphie einer nicht unbetrchtlichen Anzahl von
Blthen wird lediglich durch die S c h w e r k r a ft verur-

sacht (Zygomorphie der Lage), bei anderen

wirkt die Schwerkraft
, daneben aber machen sich

innere, mit der Constitution des Organismus gege-
bene Ursachen geltend; in einer dritten Gruppe end-

lich sind es ausschliesslich die letzteren,
welche gestaltbildend auftreten (Zygomorphie
der Constitution). In dem vorliegenden Auf-

satze behandelt Verf. in erster Linie nur die Zygo-

morphie der Lage, indem er weitere Mittheilungen
ber die anderen Gruppen in Aussicht stellt.

Die Untersuchung bezieht sich auf sehr einfache

Flle von Zygomorphie, welche letztere bin und

wieder nur eben angedeutet ist. Die Blthen der

smnitlichen behandelten Arten sind der Anlage nach

aktinomorph, die Abweichung von der Regelmssig-
keit tritt erst whrend der Entwickelung oder beider

Entfaltung ein. Sie erstreckt sich entweder ber

die smmtlichen Gliederkreise der Blthe oder nur

ber eine oder einzelne derselben.

Wir whlen als Beispiel Epilobium angnstifolium.
Die der Anlage nach regelmssige Blthe besteht aus

fnf viergliedrigen Kreisen (4 Kelch-, 4 Kronenbl.,

2x4 Staubfden, 4 Carpelle); ihre Lngenaxe ist

horizontal oder um 10 bis 20 gegen die Horizontale

geneigt; die geffnete Blumeukrone stellt eine Flche

dar, welche den Erdradius in sich aufnimmt (s. Fig. 1,

1. Fig. 2.

eine regelmssige Blthe, am Klinostaten erhalten
;

die Staubfden und der Griffel sind entfernt). Es

richten sich nun (s. Fig. 2) die beiden ursprnglich

wagerecht stehenden Kelchbltter K um 30 bis 40

nach aufwrts und ferner bewegen sich alle vier

Blumenbltter empor, und zwar die beiden unteren,

bis sie etwa horizontal stehen, also um je 45, die

oberen um 15. Vor der Reife der Sexualorgane
sind auch Staubfden und Griffel nach abwrts ge-

richtet und helfen so die Zygomorphie der Blthe

vervollstndigen.
Die beschriebene Gestaltung nun geschieht durch

den Einfluss der Schwerkraft, ist eine geotropische

Erscheinung. Es folgt dies daraus, dass durch An-

bringen der Blthenstnde in verkehrter Lage die

Zygomorphie sich umkehren lsst; ferner daraus, das

bei der Drehuug am Klinostaten die Blthen regel-

mssig werden. Da bei Abschluss von Licht das-

selbe Resultat erscheint, so ist ersteres ohne Einfluss

auf diese Vorgnge. Es ist zu bemerken, dass nur

diejenigen Blthen, welche sich bei Beginn des Ver-

suches noch nicht geffnet hatten, die neue, durch

die vernderten Verhltnisse bedingte Form zeigten.

Auch die Verschiedenheit des Drehungswinkels
der beiden Kronblattpaare glaubt Verf. allein aus

der Wirkung der Schwerkraft erklren zu knnen,
welche sich whrend der Drehung der unteren Bltter

fortdauernd steigern, bei derjenigen der oberen aber

abnehmen muss. So plausibel aber diese Erklrung
auch ist, so erregen doch gewisse andere Beobach-

tungen Zweifel an ihrer Richtigkeit. Bei Oenothera

z. B., deren Blthe sonst aktinomorph ist und bleibt,

krmmen sich die unteren Staubfden abwrts, die
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mittleren und oberen zugleich abwrts und auswrts,

wodurch eine vorn und oben offene Hhlung ent-

steht. Dabei beschreiben die oberen und seitlichen

Staubfden auch Torsionen von verschieden grossem

Winkel, wodurch erreicht wird, dass die Antheren

sich nach innen ffnen. Nun zeigt das Experiment
am Kliuostaten, dass diese zygomorphe Bildung nicht

stattfindet, die Staubfden vielmehr gerade und in

normaler Lage bleiben, wenn die Schwerkraft aus-

geschaltet wird. Aus der complicirten Bewegung
der Staubfden lsst sich aber folgern ,

dass die

Schwerkraft nicht auf das einzelne Filament, sondern

auf den Complex von Staubblatt und tragendem

Organ (der Kelchrhre) wirkt und dass die Art der

Bewegung des einzelneu Staubblattes nicht nur durch

seine Neigung zum Erdradius, sondern auch durch

seine relative Stellung bestimmt wird.

Der maassgebende Einfluss der Schwerkraft auf

die Blthenbildung wurde u. a. noch festgestellt bei

einer Cactee (Epiphyllum truncatum), wo die Zygo-

morphie viel aufflliger ist, als in den erwhnten

Fllen, sowie bei einer Anzahl Monocotylen. Unter

diesen ist indessen der Fall von Amaryllis formo-

sissima insofern bemerkenswerth, als hier neben der

Schwerkraft auch innere Ursachen an der Ent-

stehung der Zygomorphie betheiligt sind. Die Krm-
mung, welche der Blthenstiel beschreibt, wie auch

die auffallende Gestaltung des Perigons beruhen im

Wesentlichen auf inneren Ursachen, whrend die

Lage der Staubgefsse und Griffel zu gleicher Zeit

von der Schwerkraft beeiuflusst wird. F. M.

William Huggins: Photographie der Sonnen-
Corona. (Astronomische Nachrichten 1886, Nr. 2747.)
Im Jahre 1883 hatte Herr Huggins durch Abbien-

dung der Sonnenscheibe und Photographiren der Son-

nenumgebung Kilder erhalten, welche mit den Bildern

der Sonnen - Corona vollkommen bereinstimmten, und
er hielt das Problem, die Corona auch ohne Finsterniss

zu beobachten, fr gelst (vgl. Rdseh. I, 25). Dass es

nicht mglich war, spter in hnlicher Weise Photo-

graphien der Corona zu erhalten, wurde dem Umstnde

zugeschrieben, dass die Luft, mit Staub berladen, das

Coronalicht zu sehr zerstreue. Whrend der totalen

Sonnenfinsterniss am 29. August dieses Jahres wurde

nun speciell untersucht, ob die Corona wirklich sich in

der angegebenen Weise darstellen lasse, und Photo-

graphien bei der Annherung des Mondes zur Sonne

genommen. Da diese, wie telegraphisch gemeldet wurde,
keine Ausschnitte der Sonnenhlle zeigten (vergl. oben),

erklrt Herr Hu ggi n s
,
dass dies negative Resultat seine

frheren positiven Ergebnisse umstosse, und seine Bil-

der eine andere Deutung erheischen.

G. Quincke: Ueber das Verhalten dielektri-

scher Flssigkeiten bei starken elek-

trischen Krften. (Annalen der Physik (N. F.)

1886. Bd. XXV11I, S. 529.)

Im Verfolge einer seit Jahren fortgefhrten Reihe

Elektrischer Untersuchungen" hat Herr Quincke das

Verhalten der isolirenden Flssigkeiten : Aether, Benzol,

Schwefelkohlenstoff, Steinl und Terpentinl bei der

Einwirkung der starken elektrischen Krfte Leydener
Flaschen in Bezug auf ihre Dielektricittsconstante, die

Schlagweite der Funken im Inneren dieser Flssigkeiten
und ihre Leitungsfhigkeit studirt. Es gengt an die-

ser Stelle die Ergebnisse dieser Untersuchungen anzu-

fhren:
Fr grosse elektrische Krfte wurde die Dielektri-

cittsconstante wenig kleiner gefunden wie fr kleine

elektrische Krfte.

Die Schlagweite fr dieselbe elektrische Potential-

differenz war in den verschieden dielektrischen Flssig-
keiten verschieden, aber stets viel kleiner als in Luft.

Die zur Funkenbildung im Inneren dieser Flssigkeiten

nothwendige Potentialdifterenz nahm mit der Schlag-

weite zu, aber langsamer als diese Schlagweite. Der

elektrische Druck beim Auftreten des Funkens war bei

grsserer Schlagweite geringer, als bei kleiner Schlag-

weite; er schwankte bei Schlagweiten unter 1mm zwi-

schen 0,04 und 0,25 Atmosphren.
In Bezug auf die Leitungsfhigkeit der untersuch-

ten Flssigkeiten ergaben die Versuche, dass das

Ohm' sehe Gesetz bei ihnen nicht mehr gilt; die Inten-

sitt eines con6tanten Stromes wuchs schneller, als die

ihn erregende elektromotorische Kraft. Einige Erschei-

nungen sprachen dafr, dass die dielektrische Flssig-
keit elektrolytisch zersetzt werde, sobald die elektrische

Kraft zwischen den Elektroden einen bestimmten Grenz-

werth berschreitet, der fr verschiedene Flssigkeiten
verschieden gross war.

R. Nasini und A. Seala: Ueber das moleculare

Brechungsvermgen der Sulfocyanate,
der Isosulfocy anate und des Tiophen.
(Atti della E. Accademia dei Lincei, Rendiconti. Ser. 4,

Vol. II, 1886 [l], p. 617.)

Die physikalischen Eigenschaften der Sulfocyanate

und ihrer Isomeren, der Senfle oder Isosulfocyanate,

sind bisher einer vergleichenden Untersuchung noch

nicht unterzogen. Bei dem Interesse, welches im All-

gemeinen die genaue Feststellung der physikalischen

Eigenschaften von Verbindungen erregt, welche aus

denselben chemischen Substanzen, jedoch in anderer

Gruppirung aufgebaut sind, seien hier kurz die Ergeb-
nisse mitgetheilt, welche die Herren Nasini und Scala

in Bezug auf das Lichtbrechungsvermgen der genann-
ten isomeren Verbindungen erzielt haben. Der Zweck

der Untersuchung war, einmal den Einfluss der Isome-

rie auf diese physikalische Eigenschaft zu ermitteln,

und zweitens weiteres Material zu sammeln fr das

Studium des Atonibrechungsvermgens des Schwefels,

das Herr Nasini durch eine ganze Reihe von Unter-

suchungen endgltig festzustellen bemht ist.

Auf die Methode der Untersuchung und auf die

Ergebnisse der einzelnen Messungen soll hier selbstver-

stndlich nicht eingegangen werden. Untersucht wur-

den Methylsulfocyanat (C2
H

S NS), Aethylsulfocyanat

(C3 H5 NS), Methylisosulfocyanat (C2
H3 NS), Aethyliso-

sulfocyanat (C3H5NS), Allylisosulfocyanat (C4
H5NS), Phe-

nylisosulfocyanat (C7H5NS) und Thiophen (C 4
H 4 S). Aus

den in Tabellen zusammengestellten Zahlenwerthen er-

geben sich zwei interessante Thatsachen : 1) dass die

Senfle ein viel energischeres Brechungs- und Disper-

sionsvermgen besitzen
,
als ihre Isomeren, die Sufocya-

nate, 2) dass die drei ersten Senfle gute Uebereinstim-

mung zwischen den fr die Molecularrefraction berech-

neten und gefundenen Werthen zeigten (was fr die

Richtigkeit der bei der Berechnung fr N und fr S

angenommenen Atomrefractionen spricht), dass aber das

Phenylsenfl sehr starke Abweichung darbietet, es be-

sitzt nmlich ein viel grsseres Brechungs- und Disper-

sionsvermgen ,
als die Rechnung ergiebt. Die Verei-

nigung der starkbrechenden Gruppe S:=C=N mit der
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ebenfalls starkbrechenden Phenylgruppe erzeugt hier

noch eine weitere Steigerung lies Breuhungsvenngens.
Die Sulfocyanate ergeben gleichfalls ki'ine Uebereiustim-

mung mit der Rechnung, ihr Brechuugsvermgon ist

zu klein. Ob der Stickstoff, der Schwefel oder der Koh-
lenstoff hier mit einem kleineren Breehuugsvermgen
in diese Verbindungen eintritt, lsst sich aus diesen

wenigen Bestimmungen nicht ermitteln.

Wilhelm Donle : Beitrge zurKenntniss des
t h e r m o e 1 e k t r i s c h e n Verhaltens von Elek-
trolyten. (Annaleu der Physik N. f. 1886, Bd. XX VIII,
S. 574.)

Wie zwischen heterogenen Metallen, deren Berh-
riingstlcheu verschieden stark erwrmt werden, so ent-

stehen bekanntlich auch zwischen verschiedenen Salz-

lsungen unter gleichen Bedingungen thermoelektrische

Strme, deren Gesetzmssigkeiten jedoch bei den flssi-

gen Leitern bisher noch nicht in gengender Weise
haben ermittelt werden knnen. Auch die in vorstehen-
der Arbeit publicirten in von Beetz' Laboratorium

ausgefhrten Untersuchungen des Herrn Donle haben
nur fr eine beschrnkte Klasse von Elektrolyten ange-
nherte Werthe von mehr relativer Bedeutung ergeben;
gleichwohl lassen sich aus denselben einige Regeln ber
das thermoelektrische Verhalten der untersuchten Salz-

lsungen ableiten, welche hier registrirt werden mssen.
Ueber die Versuchsanstellung sei nur ganz im All-

gemeinen angefhrt, dass die beiden heterogenen L-
sungen durch eine Pergameuthaut von einander getrennt
waren, in deren Poren der Contact beider in ausgedehu-
tem Grade stattfand. Eine passend gebogene Rhre war
mit der einen Flssigkeit luftfrei angefllt und an bei-

den Eudeu mit Pergamentpapier verschlossen; das eine
vordere Ende wurde dann wasserdicht in eine zweite
mit der anderen Flssigkeit gefllte Rhre gesteckt,
und diese Coutactstelle wurde in einem Kasten passend
erwrmt; das zweite hintere Ende tauchte ineinecher-
glas, welches gleichfalls mit der anderen Flssigkeit ge-
fllt war und in einem Troge abgekhlt wurde. Die
Erwrmung wurde niemals ber 6 u

getrieben, die wei-
tere Anordnung der Apparate und die Art, wie die Ver-
suche ausgefhrt worden, mssen im Original nachge-
lesen werden. Die gewonnenen Resultate sind kurz die

folgenden:
Die thermoelektromotorische Kraft eines aus zwei

Elektrolyten gebildeten Thermoelements wchst mit der
Zunahme der Temperaturdifferenz der Contactstelle.

In gleicher Weise nimmt die therrnoelektromotorische
Kraft wieder ab, wenn die Temperaturdifferenz der
Contactstellen sich vermindert. Die durch Erwr-
mung hervorgerufene Potentialdifferenz ist im Allge-
meinen dem Temperaturunterschiede der Berhrungs-
stellen nur annhernd proportional.

Es scheint fr jede der in Berhrung gebrachten
Lsungen eine Concentration zu existiren, bei welcher
in der That diese Proportionalitt der thermoelektro-
motorischen Kraft mit der Temperaturdifferenz der Con-
tactstellen stattfindet.

Die thermoelektromotorische Kraft der meisten Coni-
binationen nimmt im Allgemeinen zu, wenn der Salz-

gehalt eines der Elektrolyten abnimmt. Dagegen wchst
sie mit Zunahme des Salzgehaltes eines der Elektrolyten
bei den Combinationen H2 S04/CuS04 ;

CuS04/Cu CI, ;

Xa2S0 4 , XaCl; NaCl/CuCL,; NaCl/(NH4) Cl, und zwar gilt
dies in der angefhrten Reihe stets fr den zweiten

Elektrolyten.
Bei Berhrung eines Sulfats mit einem Chloride

desselben Metalles wird stets das Sulfat in thermoelek-
triseher Hinsicht zum positiven Pol; dasselbe gilt auch
fr das Thermoelement U

2
S0

4i
.HCl. Die Chloride der alka-

lischen Erden, CaCI 2 , BaCl2 ,
SrCl 2 , geben in Berhruug

mit Ammonium- und Kalium- oder Natriumchlorid stets

einen Strom von letzterem zum Chlorid der alkalischeu
Erde. Im Allgemeinen ist die thermoelektrische Erre-

gung zwischen zwei Elektrolyten von dem gleichen
Sinne wie die elektrische Erregung durch blossen Con-
tact. Der Sinn der thermoelektrischen Erregung zwi-

schen Salzen derselben Sure ist der gleiche wie bei der
einfachen Contacterregung der in den Salzen enthalte-
nen Metalle.

Die hier untersuchten Chloride lassen sich zu einer

Reihe ordnen, so dass der Thermostrom immer von
der linken zur rechts stehenden Salzlsung gerichtet ist.

Diese Reihe ist: (NH4 )C1, KCl, NaCl, CaCl2 ,
BaCl 2 ,

SrClj, CuCl2 ,
HCl.

K. Keilhack: Ueber ein interglaciales Torf-
lager im Diluvium von Lauenburg an der
Elbe. (Jahrb. d. k. preuss. geolog. Landesanst. fr 1884,
Berlin 1885, S. 211. Nach einem Referate des Herrn

Wahnschaffe im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1886, Bd. II,

S. 263.)

Das Zutagetreteu eines Torflagers an den Steilab-

hngen des rechten Eibufers bei Lauenburg ist bereits

seit dem vorigen Jahrhundert bekannt und schon mehr-
fach in der Literatur erwhnt worden. Eine eingehende
Untersuchung dieser interessanten Ablagerung sowie eine

genaue Bestimmung ihrer Altersstelluug verdanken wir

jedoch erst dem Verfasser vorliegenden Aufsatzes, durch
welchen er einen wichtigen Beitrag zur Erklrung der

Bildungen des norddeutschen Flachlandes geliefert hat.

Die Unterlage des Diluviums im sdlichen Theile
des Herzogthums Lauenburg bilden mioene Thone und
Braunkohlen. Darber folgt ein dem Diluvium zugehri-
ger Mergelsand, der Cardium edule auf primrer Lager-
sttte enthlt und als marine Bildung mit den marinen
Oiluvialthonen und -Sauden von Blankenese, Tarbuk,
Fahrenkrug, Waterneversdorf in Parallele gestellt wird.
Ueber dem marinen Mergelsande und zwar meist dis-

cordant mit den Schichten desselben liegt berall unterer

Gesehiebemergel. In muldenartigen Einsenkungen des

letzteren finden sich nun jene eigenthmlichen, an vier

Stellen zu Tage tretenden Torfablagerungen. Die

Mchtigkeit des Torfes betrgt einschliesslich der aus
bituminsen Sauden bestehenden Zwischenmittel 3,5
bis 4 m. Seine Bedeckung wird gebildet durch bis zu
15 m mchtigen Diluvialsand und ber letzterem folgt
der obere Geschiebemergel. Die Lagerungsverhltnisse
zeigen demnach ,

dass die Lauenburger Diluvialtorflager
zwischen zwei Mornenbilduugen sich befinden,
und demnach interglacialen Alters sein mssen.

Die Pflanzen des Lauenburger Diluvialtorfes zeigen

grosse Uebereinstimmung mit denjenigen der Sehiefer-

kohlen der Nordschweiz und der Lettenlager von St. Jacob
an der Birs, und die aufgefundenen Arten deuten darauf

hin, dass zur Zeit der Bildung der beschriebenen Torf-

lager die klimatischen Verhltnisse von den heutigen
im Wesentlichen nicht verschieden waren. Hieraus er-

giebt sich mit Nothwendigkeit die Annahme einer langen
Iuterglacialperiode, welche die beiden Vergletscherungen
Norddeutschlands unterbrach.

D. T. Day : Ueber die Aenderungen, welche
die Wrme in der Constitution des
Aethylens hervorbringt. (American Chemical

Journal 1886, Vol. VIII, p. 153.)

Die einfach zusammengesetzten Verbindungen, Gru-

bengas und Aethylen, Hessen vermuthen, dass ihre Zer-

setzung durch Wrme ganz glatte Reactionen ergeben
werde, welche allgemeinere Schlussfolgerungen gestatten
wrden. Sie wurden daher mannigfach zum Gegenstande
der Untersuchung gemacht, und die Reihe von Arbeiten

ber die Wirkung der Wrme auf Aethylen hatte zu

dem Ergebnisse gefhrt, dass bei den hchsten Tempe-
raturen das Aethylen direct in seine Bestandtheile C
und H zerfalle; unterhalb dieser Temperatur erhielt

man Grubengas und Kohlenstoff und dann Grubengas
nebst mehreren flssigen Kohlenwasserstoffen, unter wel-

chen zuweilen Benzol
, Styrol u. s. w. gefunden wurden.

Herr Day stellte sich die Aufgabe, die untere Tempera-
turgreuze zu bestimmen, bei welcher diese Reaction auf-

hrt, und die Zersetzungsproducte bei den niedrigsten

Temperaturen festzustellen
;
zwei Versuchsreihen erga-

ben lolgende Thatsachen:

1) Aethylen wird durch die Wirkung der Wrme
bei einer viel niedrigeren Temperatur verndert, als in

frheren Versuchen beobachtet worden. 2) Die Tempe-
ratur, bei welcher das Aethylen seine Constitution zu

ndern beginnt, ist etwa 350 C. 3) Bei dieser Tempe-
ratur besteht die Aenderung in einer Condensation ohne

Bildung von Gliedern irgend einer Kohlenwasserstoffreihe,
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welche einen anderen Procentgehalt von Kohlenstoff

und Wasserstoff besitzt als Aethylen. Die Aenderung
erfolgt langsam und erfordert mindestens 20 Stunden,
bis sie beendet ist. 4) Wird hingegen Aethyleu hin-

reichend lange auf 400 erwrmt, so wird es vollstndig
zersetzt unter Bildung von Grubengas, Aethan und flssi-

gen Producten, die noch weiter untersucht werden sollen.

W. Detmer: lieber Zerstrung der Molecular-
structur des Protoplasma der Pflanzen-
zellen. (Botanische Zeitung Jahrg. 44, 1886, Nr. 30.)

Werden grne Pflauzentheile
,
zumal Bltter, usse-

ren Einflssen ausgesetzt, welche ihre Zellen tdten, so

offenbart sich das Absterben keineswegs immer durch
auffallende ussere Vernderungen. Fr manche physio-

logische Untersuchungen, sowie fr DemonstratioDszwecke
ist es aber von Werth, Objecte zu haben, welche der-

artige leicht sichtbare Vernderungen erfahren. Diesen

Ansprchen gengen, wie der Herr Verfasser fand, die

Bltter von Begonia manicata in hohem Grade. Werden
dieselben schdlichen Einflssen ausgesetzt, so nimmt
das Gewebe ein gelbliches bis brunliches, missfarbiges
Aussehen an, in Folge einer Zersetzung, die das Pig-
ment der Chlorophyllklner erfhrt. Blattstiel und

Spreite verlieren ihren Turgor und werden schlaff, auch
erscheint das Gewebe, namentlich der Spreite, nach dem
Absterben durchscheinend

,
weil die Luft in den Inter-

cellularrumen durch Flssigkeit verdrngt ist.

Von den Experimenten, die Herr Detmer ber die

Einwirkung schdlicher usserer Einllsse (Chloroform,

Gase, Suren, Elektricitt, Druck, Injection mit Wasser,

Wrme, Klte) auf Begoniabltter anstellte, heben wir

nur folgende hervor.

Ein Stck eines Blattes wird in Wasser gelegt, das

sich in einer Flasche befindet. Man verschliesst die-

selbe mit einem durchbohrten Kautschukpfropfen ,
in

welchen mau eine Glasrhre steckt, dergestalt, dass

man durch dieselbe die Luft in der Flasche (mittelst

einer Luftpumpe) heraussaugen kann. Geschieht dies,

so dringt alsbald Wasser in die Intercellularen des

Blattstckes ein, und dasselbe nimmt ein sehr durch-

scheinendes Aussehen au. Wird es zugleich mit einem
frischen Blattstck in eine Schale mit Wasser gelegt,
so verliert das erstere in einigen Tagen seinen Turgor
und frbt sich brunlich, whrend die Zellen des letz-

teren viel lnger am Leben bleiben.

Von den Blthen mancher Orchideen weiss man,
dass sie durch das Gefrieren an sich (nicht, wie es

gewhnlich der Fall 6ein soll, erst beim spteren Auf-

thauen) getdtet werden (vergl. Rdsch. I, 371).

Um nun die Frage zu entscheiden, ob dies noch
fr andere Pflanzeutheile zutrifft, wurden abgeschnittene

Begoniabltter mit ihrem Stiel in Wasser gestellt und
dieses bei 5 bis 10 im Freien zum Gefrieren ge-
bracht. Es zeigte sich alsdann

,
dass die Zellen der

Spreite und des Stieles schon durch das Gefrieren ihrer

Sfte an sich getdtet wurden.
Im Wasser liegende Bltter sterben schneller ab

als solche, die (bei gleicher Temperatur! sich in Luft

befinden. Verweilen Begoniabltterstcke in Luft, so

bleiben ihre Zellen lange Zeit am Leben, und das Abster-

ben des Gewebes scheint schneller bei hherer als bei nie-

derer Temperatur zu erfolgen. Wenn sie trotzdem, wie

es mehrere Versuche ergaben, iu Wasser von 0,5 bis 2 C
schneller zu Grunde gehen, als in solchem von 15 C,
so kommt dabei der Umstand ins Spiel, dass in Folge
der beim Einbringen der Bltter in kaltes Wasser ein-

tretenden starken Contraction der Luft in den Inter-

cellularen schnell eine Injection derselben mit Wasser

eintritt, diese Injection aber, wie oben gezeigt wurde,
an sich schdlich ist.

Der Tod der Zellen in Folge der Einwirkung schd-
licher usserer Einflsse resultirt in allen Flleu aus

einer Zerstrung der Molecularstructur der Hautschicht

des Protoplasmas, welche dadurch fr den stark sauren

Zellsaft permeabel wird. Dieser geht theils in die

Intercellularen ber, dieselben iujicirend, theils tritt

er aus den Pflanzentheilen aus
,
so dass sie ihren Tur-

gor verlieren. Indem der saure Zellsaft ferner in das

Krnerplasma gelangt, in welchem die Chlorophyllkrner
sich befinden, bedingt er auch eine Zersetzung und

Verfrbung des Chlorophyllfarbstoffs." Dieser Austritt

von Sure lsst sich an Begoniablattstielen ,
die durch

Gefrieren getdtet wurden, leicht nachweisen, wenn
man sie (unter gleichzeitiger Anstelluug von Coutrol-

versuchen mit frischen Blattstielen) in destillirtem Was-
ser aufthaut, gehrig absplt und dann in Berhrung
mit Wasser sich selbst berlsst. Nach einiger Zeit

kann man in diesem mit Hlfe von Chlorcalciumlsung
reichliche Oxalsuremengen nachweisen. F. M.

Ludwig Knut/ : ZurEntwickelungsgeschichte
der Lepidopteren. Jugendformen von
Eulenraupen. (Festschrift des Vereins fr Natur-

kunde zu Cassel; 18. April 1886, 22 S.)

Von praktisch -entomologischer Seite aus wird auf

Grundlage von Zchtungen die Blutsverwandtschaft

zwischen den Schmetterlingsgruppen der Eulen und

Spanner nher beleuchtet. Verfasser machte bei seinen

Zchtungen die allerdings schon bekannte, aber bis

jetzt noch nicht errterte, interessante Erfahrung, dass

verschiedene Eulenraupen bei ihrem Ausschlpfen aus

dem Ei einen fast vollstndigen Spannerhabitus und

spanuerartige Lebensweise besitzen. Die typische Span-

nerraupe hat fnf Fusspaare , bedingt durch das Fehlen
von drei mittleren Bauchfusspaaren am 6., 7. und 8. Ringe.
Der volle Spannerhabitus bleibt nur bis zur zweiten

Hutung bestehen, weiterhin geht er durch Hervorwach-
sen der fehlenden Fusspaare (von hinten nach vorn fort-

schreitend) allmlig verloren
;

die Raupe fngt dann an,

auf allen Fssen zu kriechen, sich nicht mehr an Fden
herabzulassen u. s. w. Audere Eulenraupen kommen
als Halbspanuer aus, wieder andere haben nur geringe
Aehnlichkeit mit Spannern, so dass wir eine grosse
Reihe von Uebergugen zwischen der vollen Spanner-
form (mit 5 Fusspaaren) und der Eulenform (mit SFuss-

paaren) haben. Die Raupen der Tagfalter und Schwr-
mer haben ohne Ausnahme 8 Fusspaare, bei den Spin-
nern kommen schon Ausnahmen vor und zwar bei den

aberranten Familien (z. B. den Psychiden). Die Hlfte
der Noctuen zeigt mehr oder weniger Spannerhabitus
in der ersten Jugend. Andererseits giebt es unter den

Spannern Raupen mit mehr als 5 Fusspaaren und diese

Arten hneln auch sonst, den Euleuraupen.
Den Schluss, welchen Verfasser aus seinen Beobach-

tungen zieht, dass nmlich die gemeinsamen Stamm-
eltern der Eulen und Spauner spannerartige Raupen
belassen, und die nhere Begrndung dieses Satzes ber-

gehen wir. Karl Jordan.

Correspondenz.
Ueber die violette Knlium-Liuie.

Fr den Fall es fr Sie von Interesse sein sollte,

erlaube ich mir, Ihnen ergebenst mitzutheilen, dass ich

mit einem geradsichtigen Spectroskop von Hilger in

London, 5-Prismen-System, bei Anwendung 20-facher

Vergrsserung, durch wiederholte Beobachtungen ge-
funden habe, dass auch die violette Kaliumlinie, ebenso

wie die rothe Kaliumlinie, eine Doppellinie ist. Nur
ist die violette uugleich schwieriger aufzulsen. Beide

Linien der violetten Doppellinie haben gleiche Breite

und Lichtstrke. Zur Darstellung des Spectrums
wurde cblorsaures Kali im Bunsen' sehen Brenner

verpufft.
Die Aehnlichkeit der Spectra von Kalium, Caesium

und Rubidium erstreckt sich darnach nicht nur auf die

Lage der Linien in den usseren Theilen des Spectrums
und das contiuuirliche Spectrum in der Mitte, sondern

auch darauf, dass die charakteristischen Linien im

Flammenspectrum bei allen drei Krpern doppelte sind.

Die Duplicitt von Kalium habe ich in Vogel,
Schellen, Roscoe, Lockyer, Lilegg nicht erwhnt
gefunden. Professor Herrn. VV. Vogel sagt in seinem

Werke Praktische Spectralaualyse" , Nrdlingen 1877,

S. 88, Anmerkung: Bei grosser Helligkeit der Flamme

(z. B. im Knallgase) erscheint die Linie Ka doppelt.

Dortmund, September 1886.

Ad. Bohres, Bergwerksdirector.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrioh Vieweg und Sohn in

Braunachweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Ueber eine interessante Vorrichtung zum
Ausschleudern der Samenkrner bei Oxalis

corniculata und stricta.

Von M. Ballerstedt.

(Origimilmittheilung.)

Um eine mglichst weite Verbreitung der reifen

Samenkrner zu bewirken, befinden sich an den Sa-

menkrnern selbst oder am Fruchtknoten mancher

Pflanzenarten sehr verschiedene, theilweise recht

eigenthmliche Vorrichtungen; alle jedoch sind ein-

fach im Vergleiche zu den gleichen Zwecken die-

nenden Einrichtungen bei den Oxalisarten 0. corni-

culata und 0. stricta.

Beide Pflanzen erheben sich nur wenig ber den

Erdboden, und da sie obendrein, auf bebautem Lande

wachsend, von den umstehenden Kulturpflanzen in

fast allen Fllen hoch berragt werden, so wrden
die Aussichten fr weitere Ausbreitung der ziemlich

schweren Samenkrner usserst ungnstige sein,

wenn nicht durch besondere Einrichtungen fr Aus-

hlfe gesorgt wre.
Diese bestehen der Hauptsache nach darin, dass

jedes Samenkorn von einer zur Zeit der Fruchtreife

stark elastischen Haut umhllt wird, durch deren

Zerreissen und Zusammenschnellen das Samenkorn

weithin fortgeschleudert wird.

Wenn diese Einrichtung schon an und fr sich

eine merkwrdige ist, so wird sie es noch weit mehr
durch die begleitenden Nebenumstnde, durch die

die Natur ihren Zweck in ausgiebigster Weise zu er-

streben sucht,

Der Same bildet annhernd ein von der Seite her

stark zusammengedrcktes Ellipsoid. In der Ebene

der beiden grsseren Axen des Ellipsoids zieht sich

rings um die Frucht herum eine tiefe Furche, vorn

mit scharfen
,
hinten mit stumpferen Rndern. Die

scharfen vorderen Rnder zerschneiden die elastische

Haut, wenn vllige Reife eingetreten ist, die hinteren

haben den Zweck
,
ein Umschlagen des Samenkornes

nach den Seiten hin zu verhindern, da so das Samen-

korn hinten mit breiter Basis einen Widerhalt findet.

Da Vorder- und Hinterrand des Samenkorns

stark gekrmmt sind, so liegt die Gefahr vor, dass,

wenn die Haut nicht gauz gleichmssig von der Mitte

des vorderen Randes aus zerreisst, der Same nach

unten oder oben hin umschlgt und so entweder in

der Spaltffnung des Fruchtknotens hngen bleibt,

oder doch nur in geringe Entfernung geschleudert
wird. Um ein derartiges Umschlagen des Samen-

korns zu verhindern
, ziehen sich auf beiden Seiten

desselben von vorn nach hinten breite und tiefe Fur-

chen, denen sich die elastische Haut ganz genau au-

passt, wie man an der vllig losgelsten Haut leicht

erkennt. Diese nach vorn gerichteten erhabenen

Streifen auf der Innenseite der Haut wirken wie

Schienen, zwischen denen der Same beim Beginn sei-

ner Bewegung hingleiten mnss. und sichern ein Vor-

schnellen des Samenkorns gerade aus nach vorn.

Aber mit alledem ist die Erfindungskunst der Natur

noch nicht erschpft; damit die elastische Kraft des

Hutchens voll zur Geltung komme, gilt es noch wei-

tere Bedingungen zu erfllen.

Zuuchst finden wir den bis 2cm langen, fnf-

seitig-prismatischen Fruchtknoten, in dem in fnf
Verticalreihen die sehr zahlreichen Samenkrner neben

einander geordnet liegen, und der sich in fnf Lngs-
spalten ffnet

,
stets senkrecht stehen. Nur so wer-



402 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 45.

den nach allen Seiten hin im weitesten Unikreise die

Samenkrner geschleudert. Stnde er geneigt, etwa

gar wagerecht ,
so wrde ein Theil der Samenkrner

unntz gegen den nahen Erdboden, ein anderer Theil

gerade in die Hhe geschleudert werden und an den

Wurzeln der Pflanze wieder niederfallen.

Ausserdem muss, damit beim Ausschleudern der

Samenkrner der gnstigste Erfolg erzielt werde, der

Fruchtknoten mglichst hoch und mglichst frei

stehen. Diesen beiden Bedingungen wird in eigen-
thmlicher Weise Rechnung getragen.

Fr die Entwickelungszeit des Fruchtknotens ist

es wnschenswerth
, dass er nicht ber das Laub-

werk hinwegrage, um Schutz zwischen demselben zu

finden. Whrend der Blthezeit ist darum der Stiel der

zwei- bis fufblthigen Dolden kurz und verlngert
sich bei fortschreitender Entwickehmg der Fruchtkno-

ten, bis er annhernd seine volle Lnge erreicht hat.

Bis dahin stehen die Aestchen der Dolde mehr oder

weniger aufrecht; behielten sie diese Stellung bei, so

wrden bei weiterem Wachsthum des Doldenstieles

die Fruchtknoten sich ber das Laubwerk erheben.

Aber noch mssen sie wohl des Schutzes bedrfen,
es beginnen deswegen die Aestchen der Dolde, die

durch Gelenke mit dem Doldenstiel verbunden sind,

sich in den Gelenken nach unten umzubiegen, so

dass die Fruchtknoten die eigenthmliche in der Figur

angegebene Stellung einnehmen.

In dieser Stellung verharren sie bis zu ihrer vl-

ligen Reife
;

tritt diese bei einem der Fruchtknoten

ein, so richtet sich das zugehrige Doldenstchen in

seinem Gelenke gerade in die Hhe und der Frucht-

knoten steht nun mglichst frei und ragt bei 0. cor-

niculata ber alle anderen Pflanzentheile hinweg
1
).

Da die Reife der zu einer Dolde gehrigen Frucht-

knoten nicht gleichzeitig eintritt und der seines Sa-

mens entleerte Fruchtknoten bald hinwelkt und ab-

') An der aufrechten Stellung erkennt man auf den
ersten Blick die ausgereiften Fruchtknoten und braucht
nur diese zu bercksichtigen, wenn man sich das Ver-

gngen verschaffen will, das lustige Bombardement anzu-
sehen.

fllt, so hindert er den nachfolgenden Fruchtknoten

beim Ausstreuen seiner Samenkrner nicht. Doch

finden sich bisweilen zwei aufrecht stehende Frucht-

knoten, von denen der eine seines Samens noch nicht

vllig entleert ist, whrend der andere schon beginnt
seinen Samen auszustreuen.

Bei dem Streben der Fruchtknoten, eine mglichst
freie Stellung einzunehmen, muss noch eins er-

whnt werden. Die Dolden stehen achselstndig
und da sie annhernd ebenso lang gestielt sind

,
wie

die dreizhligen Bltter, so wrden die breiten Fl-
chen der drei der Dolde benachbarten Blttchen

manchem der Samenkrner auf seiner Bahn ein Hin-

derniss entgegensetzen, wenn nicht das Blatt in die-

ser Hinsicht mglichst unschdlich gemacht wird. Es

biegt sich deswegen der Doldenstiel mehr als halb-

rechts aus der Ebene des Blattstieles und Pflanzen-

stengels heraus und wahrscheinlich um dies zu er-

leichtern sind Blatt- und Doldenstiel durch Gelenke

mit dem Stengel verbunden.

Dies letztere gilt bei 0. stricta nicht so vollstn-

dig, als bei 0. cor. Dagegen bietet erstere Pflanze

noch eine andere Eigenthmlichkeit. Sie hat einen

geraden Stengel , doch steht dieser nicht aufrecht,

sondern ich fand denselben in fast allen Fllen stark

gegen den Erdboden geneigt, meist unter einem klei-

nereu Winkel als 45.

Der Stengel trgt kurze, wagerecht stehende und

durch lange Internodien von einander getrennte

Aestchen, und ich glaube annehmen zu drfen, dass

die schrge Lage des Stengels auch mit dem Aus-

schleudern der Samenkrner in Verbindung steht,

da so bei der Krze der Aestchen der Stengel weit

weniger strend wirkt, als wenn er aufrecht stnde.

Jedes der dicht belaubten Aestchen ist wie ein klei-

nes Exemplar von 0. cor.; der Fruchtknoten kann

sich frei ber das ganze Aestchen erheben. Die

hher stehenden Aestchen sind wegen ihrer Hhe
gegen 0. cor. noch im Vortlieil.

J. Norman Lockyer: Weitere Discussion
der zu Kensington angestellten Beob-

achtungen der Sonnenflecken-Spectra.
(Proceedings of the Royal Society. 1886, Vol. XL, Nr. 244,

p. 347.)

In der Zeit vom November 1879 bis zum August
1885 sind zu Kensington die Spectra von 700 Son-

nenflecken gezeichnet worden. Von diesen Spectren

wurden zwei Abschnitte, nmlich der zwischen den

Fraunh ofer'schen Linien F und b und der zwi-

schen b und D in der Weise untersucht, dass zunchst

die Linie, welche am strksten verbreitert war, aus-

gesucht und ihre Wellenlnge aus Angstrm's
Tafel bestimmt wurde. Dann wurden die Linien er-

mittelt, welche im Breiterwerden der ersten am
nchsten kamen, und so fort, bis die Lagen von

6 Sorten Linien bestimmt waren. Hierbei wurde auf

t
den Ursprung der Linien keine Rcksicht genommen ;

erst sieben Monate spter bei der Reduction dieser

Untersuchung wurde bestimmt, ob die betreffenden
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Linien bekannten Metallen augehren, oder mit diesen

nicht bereinstimmen. Es verdient ferner Erwh-

nung, dass die Anzahl der verbreiterten Linien im

Verlaufe einer Sonnenfleckenperiode (die Beobachtun-

gen erstreckten sich von einem Fleckenminimum bis

ber das nchste Fleckenmaximum hinaus) nahezu

die gleiche blieb, was fr die Gleichmssigkeit der

Beobachtungsbedingungen spricht, und endlich, dass

die Resultate fr alle bisher untersuchten chemischen

Elemente, Eisen, Nickel und Titan, dieselben waren.

Drei Tabellen geben fr die genannten drei Ele-

mente die Anzahl der ihnen angehrenden, verbrei-

terten Linien an, welche in je hundert, sich folgen-

den Beobachtungen der Flecke erschienen; nnd man

sieht, dass ihre Zahl um so kleiner wird, je mehr

man sich vom Fleekenminimum dem Flecken tnaxi-

mum nhert. Diese Erscheinung zeigt sich in bei-

den Abschnitten des Spectrums gleichmssig. In

einer vierten Tabelle sind die Zahlen der verbreiter-

ten Linien unbekannten Ursprungs in derselben Rei-

henfolge angegeben, und man sieht, dass mit der

Annherung an das Maximum die als am meisten

verbreitert angefhrten Linien nicht zu den bekann-

ten metallischen Linien gehren.
Herr Lockyer leitet aus diesen Wahrnehmungen

folgenden Schluss ab: Wenn man vom Minimum

der Sonnenflecke zum Maximum bergeht, dann ver-

schwinden die Linien der chemischen Elemente all-

mlig aus der Zahl der am strksten verbreiterten,

und sie werden durch Linien ersetzt, fr welche wir

bisher noch keine Reprsentanten auf der Erde be-

sitzen. In anderen Worten ausgedrckt lautet das

Resultat: Beim Minimum der Sonnenflecke, wenn,

wie wir wissen, die Atmosphre der Sonne am ruhig-

sten und khlsten ist, sind in den Sonnenflecken Dmpfe
vorhanden, welche die Linien einiger unserer irdischen

Elemente geben. Die Dmpfe hingegen, welche die

Sonnenflecke zur Zeit eines Maximums erzeugen, sind

uns vollkommen fremd.

Dieses Resultat betrachtet Herr Lockyer als eine

volle Besttigung seiner Hypothese ber die Con-

stitution der Sonnenatmosphre, die er bereits vor

sechs Jahren publieirt hat, und in welcher er die

Ansieht aufstellt, dass nur in den oberen, khleren

Schichten der Sounenhlle Spectrallinien entsprechend

unseren Elementen vorkommen, in den tieferen, heisse-

ren Schichten hingegen sind die Elemente dissoeiirt und

die Spectrallinien nicht identificirbar mit den uns be-

kannten. In dem Abschnitte des Sonnenspectrums
zwischen den Linien 4860 und 5160 findet man in

den Jahren 1879 und 1880 z. B. fr das Eisen

60 Linien ungleichmssig im Fleckenspectrum ver-

theilt, dabei sind viele Eisenlinien in jedem Flecke

sichtbar. In den letzten Beobachtungen, in der Nhe
des Fleckenmaximums, hingegen sind im Ganzen nur

drei Eisenlinien unter den meist verbreiterten zu

sehen ;
und diese drei Linien waren nur in vier Flecken

des letzten Hundert sichtbar. Dasselbe gilt fr Titan,

Nickel und alle anderen Substanzen ,
fr welche die

Rednctionen ausgefhrt sind. Das will nach Herrn

Lockyer heissen, dass das Eisen, Titan, Nickel und

die anderen Substanzen in nahezu der complicirten

Gestalt, in der wir sie auf der Erde kennen, bis zur

Oberflche der Photosphre niedersteigen in den Ab-

wrtsstrmungen, welche einen Fleck zur Zeit des

Minimums bilden, whrend zur Zeit des Maximums

nur die feinsten Bestandtheile dieser Substanzen die

Photosphre erreichen.

Nachdem somit Herr Lockyer seine Hypothese

von der Beschaffenheit der Sonnenoberflche durch

die Beobachtung in so berzeugender Weise best-

tigt gefunden, hlt er sich fr berechtigt, dieselbe

nach zwei Richtungen hin zu erweitern, nmlich

in Bezug auf die Beschaffenheit der Photosphre und

in betreff der Circulation in der Sonuenatmosphre.
An dieser Stelle soll jedoch auf diese Betrachtungen

nicht eingegangen werden.

Franz Exuer : Ueber die Ursache und die

Gesetze der atmosphrischen Elek-

tricitt. (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der

Wissenscb., math.-naturw. Classe, 1886, Bd. XCIII, Abthl. II,

S. 222.)

Die Gesichtspunkte, von denen aus der Verfasser

seine Untersuchungen ber die atmosphrische Elek-

tricitt ausgefhrt hat, sind in nachstehender Be-

trachtung kurz angegeben :

Wenn man mit Franklin die Existenz eines

einzigen elektrischen Fluidums voraussetzt, so ist die

erste Frage, ob es die positiv oder die negativ elek-

trischen Krper sind, welche dieses Fluidum im Ueber-

schuss ber den normalen Znstand enthalten. Eine

zweite Frage von hervorragender Bedeutung ist dann,

welches der Werth des Potentials der Erde sei, die

wir bei unseren Messungen als von dem Potential

Null annehmen, bezogen auf den Nullpunkt der Poten-

tiale, das heisst auf das Potential an einem Punkte,

welcher unendlich weit von allen elektrischen Massen

entfernt ist.

Geht man von der Kan t-L aplace'schen Hypo-

these ber die Entstehung der Himmelskrper aus,

so kommt man, nach Exner, zu dem Schluss, dass

jeder Himmelskrper, und also auch die Erde, ein

bestimmtes Potential in Bezug auf die entfernten

Punkte des Weltraumes haben msse. Dieses Poten-

tial ist die Folge einer Ladung, die einem Ueber-

schusse an Elektricitt entspricht, und das elektrische

Feld, welches solcherweise, z. B. um die Erde, ent-

steht, hngt nur ab von der Grsse und dem Vor-

zeichen dieser Ladung. Eine systematische Durch-

forschung dieses Feldes wrde also vollkommen

gengen, die beiden obigen allgemeinen Fragen zu

lsen.

Im Laufe der letzten Jahre hat nun Verfasser

Messungen des elektrischen Feldes der Erde durch-

gefhrt und dabei seine Aufmerksamkeit mehr auf

die normalen Vorgnge, als auf locale Strungen,

z. B. Gewitter, gerichtet; letztere wurden nur soweit

in die Untersuchung hineingezogen, als sie Beispiele

fr die Strung des elektrischen Feldes durch leitende,
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elektrische und unelektrische Massen abgeben, die

sich in demselben bewegen. Der Darstellung seiner

eigenen Beobachtungen schickt Herr Exner eine

historische Uebersicht ber die umfangreichen frheren

Arbeiten voraus ,
aus denen mehrere die Methoden

und Beobachtungen betreffende Resultate fr dieUnter-

suchung und Discussion hervorgehoben werden.

In Bezug auf die Methode hatten die frheren

Arbeiten ergeben, dass Flammen das geeignetste

Mittel zur Erforschung der Luftelektricitt bieten,

dass das Th o nison'sche Elektrometer das zuver-

lssigste Messiustrument und dass, nach Herrn Mas-

cart, die Luft nur in einem zur Erde abgeleiteten

Metallgitter, das jede Induction von aussen her ab-

hlt, untersucht werden msse. An Beobachtungs-

resultaten hatten die frheren Arbeiten ergeben, dass

das Potential in der Luft, bei normalem, d. h. schnem

Wetter, immer positiv ist gegen das der Erde
,
dass

die atmosphrische Elektricitt mit der Hhe ber

dem Erdboden zunimmt; doch war das Gesetz dieser

Aenderung bisher noch nicht messend bestimmt, man

wusste nur, dass die Aenderung eine verschiedene

ist, je nachdem man ber einem concaven, ebenen

oder convexen Stcke der Erdoberflche beobachtet;

dass die atmosphrische Elektricitt whrend des

Jahres ein Maximum im Winter und ein Minimum

im Sommer und whrend des Tages ein Maximum
um die Zeit des Sonnenunterganges, ein Minimum in

der Mittagsstunde hat; ein secundres Maximum

zeigte sich in den Morgenstunden und ein zweites

flaches Minimum in der Nacht. Aus der letzt er-

whnten Thatsache war der Schluss abgeleitet, dass

die Luftelektricitt im Allgemeinen den umgekehrten

Gang verfolge, wie die Temperatur und die Feuchtig-

keit der Luft. Soweit Beobachtungen in verschie-

denen Gegenden angestellt waren, hatte sich gezeigt,

dass unter angenhert gleichen geographischen
Breiten auch gleiche Resultate gewonnen worden sind.

Endlich war man zu der Erkenntuiss gefhrt, dass

die Luftelektricitt durch Staub stark beeinflusst

werde, so dass die im Normalen positiv elektrische

Luft negativ erscheint; in gleicher Weise wirkt der

Wasserdampf, mag derselbe in Gasform, oder als

Wolke und Regen auftreten.

Bei der an die Darstellung der bekannten Beob-

achtungen anschliessenden Besprechung der bis-

herigen Theorien der Luftelektricitt erwhnt Herr

Exner auch die Versuche ,
welche die Frage ent-

scheiden sollten
,
ob Dampf, der von einer elektri-

schen Flssigkeit aufsteige, Elektricitt mit sich fhre.

Bekanntlich ist diese Frage durch Blake's Ver-

suche verneint worden, whrend Herr Mascart eine

Beziehung zwischen Elektricitt und Verdampfung
dadurch nachgewiesen, dass eine elektrische Wasser-

flche schneller verdampfte, als eine unelektrische.

Verfasser hat die letzteren Versuche wiederholt und

durch numerische Resultate den Nachweis gefhrt,
dass die Verdampfung im elektrischen Zustande ganz
bedeutend grsser als im gewhnlichen sei. Hieran

angeschlossene Versuche zum Nachweise
,

dass der

aufsteigende Dampf auch elektrisirt sei, waren jedoch

resultatlos, weil die Induction der stark elektrisiiten

Wasserflche auf die brigen Theile des Apparates
unvermeidliche Fehler bedingte. Hingegen gelang

es, die Mitfhruug der Elektricitt durch Dmpfe an

stark verdampfendem Alkohol und Aether nachzu-

weisen, so dass eine solche Mitfhruug auch fr den

Wasserdampf angenommen werden kann.

Bei den Beobachtungen der Luftelektricitt, die

Herr Exner ausgefhrt, bediente er sich, je nach

dem Zwecke des Versuches, frei brennender Flammen,
Wasserstrahlen oder glimmender Lunten, deren rela-

tiver Werth auf Grund vou vergleichenden Mes-

sungen durch die Zahlen 1, 0,5 und 0,1 ausgedrckt

wird, als Aufsaugvorrichtungen und eines Quadranten-

oder Hand-Elektrometers als Messinstrument.

Die erste und wichtigste Frage, ob die reine Luft

an sich elektrisch sei, konnte bisher noch nicht ent-

schieden werden
;
aber es lsst sich mit grosser Wahr-

scheinlichkeit annehmen, dass eine solche Elektrisi-

rung nicht existirt; denn bei der Untersuchung

mglichst reiner Luft im Inneren eines zur Erde abge-

leiteten Gitters, also unter Ausschluss usserer Induc-

tion, ergab sich nicht Viooo des ausserhalb des Gitters

nachgewiesenen Potentials. Hingegen wurde durch

zahlreiche Messungen der Nachweis gefhrt, dass die

Niveauflchen in der Nhe der Erdoberflche so ver-

laufen, wie es nach den Gesetzen der Elektrostatik

der Fall sein muss, wenn man die Erde als geladenen

Conductor betrachtet; eine Auffassung, die bereits

Er man 1803 theoretisch erfasst und durch Versuche

begrndet hatte. Zahlreiche Messungen wurden dann

zur Feststellung des Potentialgeflles in mglichst
reiner Luft ausgefhrt, und dabei, ausser dem Ge-

setze des linearen Geflles, die betrchtliche Ab-

hngigkeit desselben von der Temperatur resp. dem

Wassergehalt nachgewiesen. Die aus diesen und den

lteren Messungen abzuleitende Yermuthung, dass

im Allgemeinen auch Wolken einen gleichen Einfluss

ausben, wurde durch eclataute Beispiele im Freien

und durch fortgesetzte Untersuchungen in der Stadt

besttigt; letztere mussten sich auf den Winter be-

schrnken, weil im Sommer der Staub jede Beobach-

tung unmglich macht. Aus nahezu hundert Beob-

achtuugsreihen hat sich ergeben, dass Wolken und

Uunstmassen sich fast immer wie negativ geladene

Krper verhalten.

Eine sehr wichtige Beobachtung wurde am C. Juni

1885 bei ganz klarem Wetter in einem Luftballon

gemacht; in der durchschnittlichen Hhe von 500 m
wurde ein Poteutialgeflle von 193 gefunden, wh-
rend am Boden gleichzeitig 92 gemessen wurde.

Eine Discussion der verschiedeneu aufgestellten

Theorien der Luftelektricitt an der Hand der eige-

nen und fremden Beobachtungen fhrt Herrn Exner
v,a dem Schlsse, dass man alle anderen als ungeeig-

net zurckweisen msse und nur die Peltier'sche

Geltung behalte, nach welcher die Erde als eine im

Rume isolirte, elektrisch geladene Kugel zu betrach-

ten ist; diese Theorie sttzt sich auf die von Erman
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entdeckte Thatsache, dass die Luftelektricitt eine

Inductionserseheinung ist, deren Ursache in der elek-

trischen Ladung der Erde gesucht werden inuss;

eine Ansicht, zu welcher Herr Exner, wie eingangs

erwhnt, unabhngig, aus theoretischen Grnden ge-

kommen war. Die Existenz einer elektrischen La-

dung der Erde wird brigens durch die sicher nach-

gewiesenen Erdstrme, wenn auch nicht bewiesen, so

doch sehr wahrscheinlich gemacht.
Wenn nun eine solche Ladung der Erde exislirt,

so muss die Erdoberflche eine bestimmte Dichte der

Elektricitt besitzen. Eine Bestimmung derselben

durch Beobachtung ist wegen des stets vorhandenen

Wasserdampfes nicht ausfhrbar; eist in Hhen, wo
der Wassergehalt = Null ist, knnten Messungen ge-

macht werden. Aus den obigen Beobachtungen Hessen

sich jedoch einige Resultate durch Rechnung ablei-

ten. So fand Verfasser die mittlere Dichte der Elek-

tricitt an der Oberflche der Erde = 0,0016 abso-

lute elektrostatische Einheiten und das Potential der

ganzen Erde = 14. 10 6 abs. elektr. Einh. =
4.10 9 Volt. Die Elektricittsmenge, mit welcher die

Erde geladen ist, ergiebt sich dann = 10 Ifi
Einh.;

gleichwohl bt diese Elektricitt pro Quadratcentimeter

der Oberflche nur eine Abstossung von 0,000000016 g
aus. Die elektrische Ladung der Erde reprsentirt
eine elektrische Energie von 7.10 22 Einh. und diese

Euergie entspricht einer Wrmemenge von 1,7 . 10 ls

Calorien. Wird diese Wrmemenge der Erde zurck-

gegeben ,
so wrde ihre Temperatur sich nur um

0,24 . 10 9 Grad C. erhhen. Um so winziges wre also

die Temperatur der Erde hher, wenn sich bei ihrer

Verdichtung keine elektrische Ladung entwickelt

htte. Der in der elektrischen Euergie aufgespei-

cherte Arbeitsvorrath wrde nur eben hinreichen,

eine 1 cm dicke Schicht der Erdoberflche um etwa

2 cm zu beben.

Wenn in dem normalen elektrischen Felde der

dV V .

Erde mit dem Potentialgeflle - = 600 sich
an m

Wasserdampf erbebt, so nimmt er negative Elektri-

dV
citt von der Erdoberflche mit und das Geflle -=

an
muss an dem betreffenden Orte abnehmen, und zwar

je nach dem Potential des Wasserdampfes in seiner

neuen Lage. Dieses Potential ist um so grsser, je

dichter die einzelnen elektrischen Wasserkgelcheu
an einander liegen ,

es kann dem absoluten Wertbe

nach selbst grsser werden als das der Erde, und

dv
dann wird das Geflle - durch Null ins Negativean

bergehen, wie es bei bewlktem Himmel und ein-

brechendem Regen auch beobachtet wird. Das fal-

lende Regenwasser ist demnach immer negativ elek-

trisch und giebt der Erde die Elektricitt zurck,
die ihr beim Verdampfen entzogen wurde.

Die starke Entwickelung von Elektricitt bei Ge-

wittern steht, wie allgemein anerkannt ist, mit der

Condensation von kleinen Trpfchen zu grossen in

Verbindung ;
doch darf das Potential der Tropfen,

die sich vereinen wollen, eine bestimmte Grsse nicht

bersteigen. Die zur Bildung von Blitzen nothwen-

digen PotentialdilTerenzen sind aber nicht so enorm

gross, als es den Anschein hat, da die Schlagweite

schneller wchst als die Potentialdifferenz. Die bei

Gewittern wirksamen Potentialdifferenzen haben we-

niger in der localen Anhufung elektrischer Massen

ihren Grund, als in der gegenseitigen Potentialdiffe-

renz der Wolken im elektrischen Felde der Erde
;

denn ein Hhenunterschied von 100 m wrde in zwei

identischen Wolken schon eine Potentialdifferenz von

60000 Volt zur Folge haben. Dies mag erklren,

dass die Blitze fast immer in vertiealer Richtung ver-

laufen.

Wie die Erde bei ihrer Entstehung negative La-

dung angenommen hat, so auch die brigen Him-

melskrper. Eine elektrische Ladung der Sonne ist

auch schon von verschiedenen Seiteu (Zllner, Sie-

mens n. A.) zur Erklrung einer Reihe kosmischer

Erscheinungen angenommen worden. Die negative

Ladung der Sonne ist entsprechend ihrer Masse

355 000mal grsser als die der Erde und das Poten-

tialgeflle an ihrer Oberflche (unter Zugrundelegung
der Beobachtung fr die Erde) = 16 800 V/m. Das

elektrische Feld der Sonne in der Entfernung der

Erde ist aber bereits nur 0,4 V/m ,
also fr unsere

Messapparate ganz verschwindend bei den Schwan-

kungen des elektrischen Feldes der Erde.

Am Schlsse seiner Abhandlung fasst Herr Exner
die Resultate derselben wie folgt zusammen:

1) Von allen bisherigen Theorien der Luftelektri-

citat steht nur die von Feitier mit den Thatsachen

nicht im Widerspruch.

2) Peltier's Theorie erklrt alle bekannten Er-

scheinungen vollkommen.

3) Die wirklich existirende Elektricitt ist die

negative, d. h. ein Krper, welcher Elektricitt im

Ueberschuss enthlt, erscheint uns negativ elektrisch.

(Man hatte schon aus verschiedenen physikalischen

Erscheinungen die Vermuthung abgeleitet, dass die

negative Elektricitt die wirklich existirende ist

E 1 1 i n g s h a u s e n
, Thompson.)

4) Der absolute Nullpunkt der Elektricitt liegt

bei + 4.10 9
Volt; d. h. ein Punkt, der von allen

elektrischen Massen unendlich weit entfernt ist, hat

ein Potential, das um 4 . 10 9 Volt hher ist als das-

jenige der Erde.

O. Liebreich : Ueber eine eigenth um liehe

Verzgerung chemischer Reactionen.

(Nach einem in der chemischen Section der 59. Versamm-

lung deutsch. Naturf. zu Berlin gehaltenen Vortrag.)

In einem
,
in der chemischen Section am 23. Sep-

tember gehaltenen Vortrage hat Herr Liebreich
berraschende Beobachtungen mitgetheilt, ber welche

wir im Folgenden kurz berichten.

Bekanntlich setzen sich wsserige Lsungen von

Chloralhydrat und Alkalien mit einander um, unter

Bildung von Ameisensure und Chloroform. Die

Reaction tritt bei Anwendung concentrirter Alkali-
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lsung momentan ein und giebt sich dadurch zu er-

kennen, dass die klare Flssigkeit durch Abscheidung

von Chloroformtropfen getrbt wird, welche sich nach

kurzer Zeit als lige, schwere Schicht am Beden des

Gefsses abscheiden. Wendet man verdnnte Lsung
von tzenden oder besser kohlensauren Alkalien an, so

verzgert sich die Reaction, und die Flssigkeit bleibt

minutenlang klar, um erst nach lngerer Zeit Chloro-

form abzuscheiden.

Beim nhereu Verfolgen dieser bekannten Erschei-

nung fand Herr Liebreich, dass die Reaction, wenn

in einem lnglichen Reagenzrohr vorgenommen, im

obersten Theile der Flssigkeit, im sogenannten

Meniscus ,
nicht eintritt. Dieser Theil der Rhre

bleibt andauernd klar, um aber sofort, wenn man ihn

abnimmt und in Kalilauge eintrgt, Chloroform abzu-

scheiden. Hchst auffallend zeigt sich das Phno-

men in Capillarrhren. Saugt man eine klare Lsung
von Chloralhydrat und verdnnter kohlensaurer Alkali-

lsung in eine capillare Glasrhre und legt diese hori-

zontal, so findet man nach einiger Zeit in der Mitte

der Rhre Chloroform abgeschieden, an beiden Enden

des cylindrischen Tropfens aber nicht, gemss dem

Schema :

lihi? 'klar

Whlt man nun aber den Tropfen so kurz, dass

er nur der Lnge der beiden Menisken entspricht :

-ZTTT

so tritt berhaupt keine chemische Reaction ein.

Dies wunderbare Factum
,
durch viele Versuche

sowohl mit alkalischer Chlorallsung als auch mit

anderen in langsamer Zersetzung begriffenen Flssig-
keiten geprft, ist vorlufig noch nicht erklrt. Herr

Liebreich ist geneigt, die Erscheinung als eine

Wirkung der Cohsion anzusehen und zu schliessen,

dass gewisse chemische Reactionen durch Cohsion

aufgehoben oder verzgert werden knnen. Mag nun

diese Erklrung richtig sein oder nicht, das Factum

bleibt bestehen
,
dass gewisse Umsetzungen ,

die in

gewhnlichen Gefssen normal vor sich gehen, unter

Umstnden in Capillargefssen ganz anders verlaufen

oder gar ausbleiben knnen. Von welcher Bedeutung
diese Erkenntniss fr die Lehre von den physiolo-

gisch-chemischen Vorgngen ist, die sich im Krper
innerhalb von Capillaren abspielen, braucht

kaum besonders hervorgehoben zu werden. Manche

Reaction, die in der Retorte des Chemikers gelingt,

kann ganz ausbleiben ,
wenn sie sich im lebenden

Organismus vollzieht. Auch die Oberflchenbeschaffen-

heit der Capillargefsse kann von betrchtlichem Ein-

flsse sein
;

es knnen also Reactionen, die im nor-

malen Organismus einen gewissen Verlauf nehmen,

im kranken Krper unter Umstnden durchaus anders

vor sich gehen oder ganz und gar ausbleiben. M.

P. J. Holetschek: Elemente des neuen Finlay'-
scheu Kometen. (Circular der Wiener Akademie d-

Wissenschaften Nr. LXII.)

Am 26. September hat Herr F i n 1 a y am Cap der

guten Hoffnung einen Kometen entdeckt, der bis zum
1. October wiederholt auch in Wien und Rom gesehen
wurde. Aus drei Positionen berechnete Herr Holet-
schek die nachstehenden vorlufigen Elemente dieses

Kometen:
T = 1886 Nov. 22.6S21 m. Berl. Z,

n = 299 H' 21"

il = 98 35' 55"

i = 3 23' 0"

log. q = 0,08793.
Aus der bis zum 31. October berechneten Epheme-

ride ergiebt sich eine langsame Zunahme der Helligkeit.

Die Bahnelemente stimmen mit denen des Kometen

1844 I (de Vico) in einem solchen Giade berein, dass

die Identitt beider Gestirne sehr wahrscheinlich ist.

J. R. Hind: Elliptische Elemente des Kometen
Brooks III. 18S6. (Comptes rendus. 1886, T. CHI,

p. 427.)

Aus den Beobachtungen des Kometen zu Nizza am
25. Mai uud 1. Juli, und aus denen zu Alger am 3. Juni

hat Herr Hind nachstehende elliptische Elemente des

dritten Brooks'schen Kometen berechnet:

T 18S6 Juni 6,57145 mittl. Zeit Greenwich.

n = 229 45' 58,0"

9. = 53 3' 25,7"

= 12 56' 1,8"

ip
= 37 27' 10,2"

log. u = 0,5329478

p = 563,0992"

Periode = 6,301 Jahre.

L. Graetz: Ueber die Elekt ricit tslei tung
von festen Salzen unter hohem Druck.

(Sitzungsberichte der math.-physik. Classe der Mnchener

Akademie 18S6, S. 88.)

Gegenber den reichen Erfahrungen ber die Leitung

der Elektricitt in gelsten Elektrolyten sind unsere

Kenntnisse ber denselben Vorgang in festen, resp. ge-

schmolzenen Elektrolyten sehr gering. Whrend daher

fr die Eiektricittsleitung in den Lsungen einfache

Gesetze ermittelt sind, konnte das, was wir von der Lei-

tung in festen oder geschmolzenen Salzen wissen, von

Wiedemann in seiner Lehre von der Elektricitt" in

folgende Zeilen zusammengefasst werden: Bei niederen

Temperaturen leiten die festen Salze gar nicht, bei hhe-

ren beginnen sie schon weit unter ihrem Schmelzpunkte

zu leiten und ihre Leitungsfhigkeit wchst mit er-

hhter Temperatur."
Dass die Elektricitt in festen Elektrolyten ganz

anders geleitet wird als in Lsungen, geht daraus her-

vor
,

dass bei Lsungen der elektrische Widerstand ge-

radezu mit dem mechanischen Widerstnde, der sich der

Bewegung der elektrolytischen Molecle entgegensetzt,

identiticirt werden kann
,
dass hingegen bei festen Salzen

dies Moment gar nicht in Betracht kommt, weil sie durch

Temperaturerhhung leitend werden, lange bevor sie

aufhren fest zu sein. Da nun die Temperaturerhhung
einen so bedeutenden Eiufluss auf die Leitungsfhigkeit
der festen Elektrolyte hat, so schien die Hypothese be-

rechtigt, dass die Wrmebewegung selbst mitbestimmend

sei fr die elektrische Leitung. Erhhung der Tempe-
ratur bewirkt (wenn man die Vorstellungen der kine-

tischen Gastheorie auf feste Krper bertragt) einerseits

Erhhung der lebendigen Kraft, andererseits dadurch
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eiue Vermehrung der Anzahl der Zusammenstsse der

Moleole. Stellt man sieh den Proeess der Elektrieitts-

leitung als einen moleeularen vor, so wird mau in der

vermehrten Zahl der Zusammenstsse den Hauptfactor
der Temperaturerhhung sehen. Ist aber diese An-

schauung berechtigt, so wird man auch ohne Tempe-
raturerhhung die festen Salze leitend macheu knueu
durch Erhhung des Druckes, da auch diese eine Er-

hhung der Stosszahl hervorbringt.
Von diesen Betrachtungen ausgehend, hat Herr

Graetz versucht, durch starken Druck bei festen Salzen

dieselben Erscheinungen hervorzubringen , wie durch

Temperaturerhhung. In einem Presseylinder aus Guss-

stahl wurden die reinen, nach dem Schmelzen im Exsic-

cator abgekhlten und gepulverten Salze mittelst eines

durch Schraube zu verschiebenden Pressstempels eompri-

mirt; der angewandte Druck ist zwar nicht gemessen,
aber durch Yergleichung mit den Beobachtungen des

Herrn Spring ber Compression von Pulvern auf 4000

Atmosphren mit Sicherheit geschtzt worden. Die elek-

trischen Widerstnde wurden mittelst Wheatstone'-
scher Brcke unter Anwendung von Wechselstrmen
eines Schiitteuapparates bei dem Druck (weim der

Stempel einfach mit der Hand auf das Salz gewirkt

hatte) und bei 4000 Atmosphren gemessen; derMaximal-

druek wirkte lngere Zeit und die sich mit der Zeit

dabei ndernden Widerstnde wurden beobachtet. Die

Salze, welche nher untersucht wurden, waren Jodsilber,

Chlorsilber, Bromsilber, Chlorblei, Bromblei, Jodblei und

salpetersaures Natron.

Die drei ersten Salze zeigten sofort eine starke

Verringerung ihres Widerstandes, welche sich mit der

Zeit nicht weiter vernderte. Die Bleisalze ergaben mit

der Zeit stetig abnehmende und erst allmlig ihren

Minimalwerth erreichende Widerstnde. Das Natronsalz

endlich zeigte stets eine bedeutende Abnahme des Wider-

standes unter Druck
,

doch waren die VYerthe sehr

schwankend, ohne dass hierfr ein Grund hat ermittelt

werden knnen.
Auf die Frage, welche die Versuche angeregt hat,

haben diese somit eine bejahende Autwort ergeben. Es

war mglich, die Salze durch blosse Erhhung des

Druckes ohne Temperaturerhhung [der Verfasser hat

keine Angabe darber gemacht, ob die Salze durch den

Druck nicht auch erwrmt sind; d. R.] leitend zu machen.

Bei den drei Silbersalzen ist gleichzeitig angegeben,
welcher Temperaturerhhung der Druck von 4000 Atmo-

sphren in Bezug auf die Widerstandsabnahme gleich-

kommt (bei Jodsilber 134 bis 138, bei Chlorsilber 220

bis 230, bei Bromsilber 150 bis 160).

HerrGraetz weist brigens in seiner Arbeit darauf

hin, dass die beobachtete Widerstandsabnahme iu Folge
des starken Druckes auch dadurch erklrt werden knnte,
dass durch den Druck der Uebergangswiderstand aufge-

hoben wurde, der sich bei der gewhnlichen Beobach-

tung immer zwischen Elektroden und Salz bilden kann.

Meist entstehen, wenn man das geschmolzene Salz an

den Elektroden erstarren lsst, Risse und Sprnge des

ersteren, welche den Contact lockern, und durch starken

Druck wrde dann dieser bessere Contact hergestellt.

Eine experimentelle Prfung dieser Erklrung hat Herr

Graetz noch nicht ausgefhrt. Aber selbst wenn sie

sich als richtig erwiese, wrde die hier besprochene

Untersuchung an Wichtigkeit nicht Einbusse erleiden;

sie wrde dann den Nachweis gebracht haben, dass

feste Salze bei gewhnlicher Temperatur die Elektricitt

gut leiten, wenn man nur gengenden Contact herstellt.

Shelford Bidwell: Ueber die Lngennderungen
gespannter Eisendrhte durch Magneti-
siren. (Proceedino;s of the Royal Society, Vol. XL, 1886,
Nr. 243, p. 257.)

Die lngst bekannten Lngennderungen, welche
Eisendrhte durch das Magnetisiren erfahren, hatte Herr
Bidwell im vorigen Jahre durch eiue grosse Reihe
von Experimenten, in denen er die magnetisirenden
Krfte in weiten Grenzen abstufte und weit ber die

Sttigung der Eisenstbe hinaus verstrkte, iu eine be-

stimmte Gesetzmssigkeit gebracht. Er hatte nachge-
wiesen, dass bei zunehmenden magnetisirenden Krften
die Stbe eine wachsende Verlngerung zeigten, bis der

sogenannte Sttigungspunkt erreicht war; bei weiterer

Steigerung des Magnetismus nahm dann die Verlnge-
rung ab, bis der Stab bei einer bestimmten Strke des

magnetisirenden Stromes seine ursprngliche Lnge er-

reichte und bei noch weiterer Verstrkung des Magne-
tismus sich sogar verkrzte.

Deu frheren Beobachtern, welche die Erscheinung
nur bis zum Maximum der Verlngerung verfolgt hatten,
war ferner aufgefallen, dass bei einem durch ein Gewicht
gespannten Eisendraht die magnetische Ausdehnung ge-
ringer sei und dass bei starker Belastung der Magnetis-
mus statt einer Verlngerung eiue Verkrzung hervor-
rufe. Herr Bidwell hat nun auch diese Modifikation
der magnetischen Wirkung auf Eisendrhte einer ein-

gehenden experimentellen Prfung unterzogen und be-
diente sich eines usserst empfindlichen Apparates, der
es bequem gestattete, eine Aenderung um V5000000 der

ursprnglichen Lnge zu beobachten. In der vorbezeich-
neten Abhandlung ist der benutzte Apparat beschrieben
und durch eine Abbildung erlutert und die in den
Versuchen gefundenen Werthe in einer Tabelle wieder-

gegeben, aus welcher der Verfasser folgende Thatsachen
ableitet:

1. Die Wirkungen des Magnetisirens auf die Lnge
eines durch ein Gewicht gespannten Eisendrahtes sind
im Allgemeinen derselben Art, wie die, welche in einem
freien Eisenstabe bei der frheren Untersuchung beob-
achtet worden sind. Unter dem Einflsse einer allmlig
wachsenden magnetisirenden Kraft wird ein solcher
Draht zuerst verlngert (wenn die Belastung nicht sehr

gross ist), dann geht er auf seine ursprngliche Lnge
zurck und schliesslich verkrzt er sich.

2. Die maximale Verlngerung wird bei zunehmen-
der Belastung kleiner nacli einem Gesetze, welches sich

mit der verschiedenen Qualitt des Eisens zu ndern
scheint. Wenn das Verhltniss des Gewichtes zu dem
Querschnitte des Drahtes eine bestimmte Grenze ber-

steigt, dann ist die maximale Verlngerung (wenn ber-

haupt eine existirt) so klein
,

dass man sie mit dem
Instrumente nicht entdecken kann.

3. Die von einer bestimmten magnetischen Kraft
veranlasste Verkrzung ist grsser bei grossen als bei

kleinen Belastungen.
4. Sowohl die grsste Verlngerung als die Neu-

tralitt (d. h. das Fehlen von Verlngerung und von

Verkrzung) tritt bei geringeren magnetisirenden Krften
ein, wenn die Belastung gross als wenn sie klein ist;
die Verkrzung beginnt also in einem frheren Sta-

dium.
5. Die Wirkungen der Verlngerungen und der

Verkrzungen sind, wie zu erwarten war, grsser bei
dnnen als bei dicken Drhten und grsser bei weichem
als bei hartem Eisen.

J. Sjrgen : Die physikalischen Bedingungen
der Naph tha-Fontainen. (Baku-Nachrichten 1885,
Nr. 94 (russ.). Nach einem Referat des Herrn Karpinsky
im Neuen Jahrb. f. Mineralogie 1886, Bd. II, S. 246.)

Die Eruption der Naphtha aus deu Bohrlchern in

Fontainen, die zuweilen in sehr grosser Menge erfolgt
und einen Strahl von bedeutender Hhe (bis 150 Fuss)
bildet

,
wurde gewhnlich dadurch erklrt

,
dass die

Bohrlcher auf unterirdische
, Naphtha enthaltende

Hhlungen trafen, in welchen die auf dem Naphtha-
Bpiegel angesammelten Gase die Naphtha durch die Bohr-

lcher nach oben pressten. Das Vorhandensein solcher

unterirdischer
,

mit Naphtha ausgefllter Hhlungen
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in der Umgebung; von Baku wird von Sjrgen mit

Recht widerlegt. Die Bildung der Fontainen erklrt er

auf folgende Weise.
Die Naphthagase besitzen die Eigenschaft, sich in

Naphtha aufzulsen, und zwar in einer Menge, die dem
Drucke, unter welchem die Auflsung erfolgt, entspricht.
Wird diese mit Gasen gesttigte Naphtha, welche die

Sandschichten erfllt, durch die Bohrlcher aufgeschlossen,
so dringt sie durch die letzteren an die Oberflche, indem
die Naphtha durch die Expansionskraft der vom Drucke
befreiten Gase gehoben uud mit denselben gemischt in

Fontainen aufsteigt. Die Geschwindigkeit des Naphtha-
Strahles beim Austritt aus der Mndung des Bohrloches
erreicht 200 Fuss in der Secunde. Den Druck, den die

befreiten Gase entwickeln, kann man nach den mano-
metrischen Messungen beurtheilen, die an der Mndung
des geschlossenen Bohrloches Nr. 25 der Gebrder Nobel
angestellt wurden, und wo dieser Druck 166 Pfund auf

eineu Quadratzoll erreichte.

Ausser den bestndigen Fontainen
,

die sich nur
beim Schliessen der Mndung der Bohrlcher in Ruhe
befinden ,

siud noch periodische Fontainen vorhanden,
deren Thtigkeit erst nach mehr oder weniger lngerem
Ausschpfen der Naphtha aus dem Bohrloche erfolgt.

Der obere Theil der im Bohrloche eingeschlossenen

Naphthasule enthlt nur so viel Gase, als in der Naphtha
unter gewhnlichem atmosphrischem Drucke sich auflsen
knnen. Nach Entfernung dieser Naphtha durch Aus-

pumpen steigt in dem Bohrloche die Naphtha aus den
tieferen Horizonten empor, wo sie unter dem Drucke
des oberen Theiles der Naphthasule mit, einer grsseren
Menge aufgelster Gase gesttigt ist. Sobald sich dieser

Druck vermindert, beginnen die Gase mit solcher Kraft

zu entweichen ,
dass sie auch die Naphtha zugleich em-

portreibeu. Auf diese Weise geht der Anstoss zur

Eruption der Naphtha vom oberen Theile des Bohr-

loches aus und verbreitet sich von hier aus in die Tiefe.

Die Theorie der Naphthafontainen von Sjrgen stimmt
mit der Geysertheorie Bunsen's in vielen Beziehungen
berein, worauf auch der Autor bestndig hinweist.

P. Malerba, G. Boccardi und G. Japelli: Experi-
mentalunter suchungen ber den Darm-
saft. (Rendiconti Jell' Accademia delle Scienze fis.

e. niatheni. di Napuli. 1886, Anno XXV, p. 86.)

Mit Hlfe der antiseptischen Methode, welche nicht

nur fr die chirurgischen Operationen und Wundbehand-

lungen von hervorragender Bedeutung geworden ,
son-

dern auch die Ergebuisse der zur Lsung physiologi-
scher Fragen ausgefhrten Vivisectionen von strenden
Zwischenfllen und Nebenwirkungen befreit hat, haben
die Verfasser im physiologischen Institute zu Neapel die

Frage nach der Wirkung des Darmsaftes einer erneuten

Prfung unterzogen. Sie bedienten sich fr ihre au
Hunden ausgefhrten Versuche vorzugsweise der Me-

thode, eine Darmschlinge durch Anlegen zweier Fisteln

zu isoliren, und unter mglichst normalen Verhltnissen
in diesen Darmthe die verschiedenen Substauzen zu

bringen, welche der Wirkung des Darmsaftes ausgesetzt
werden sollten. Zur Controle wurde auch die lteste

Methode der experimentellen Darmphysiologie angewen-
det, welche darin besteht, dass eine freigelegte Schlinge

abgebunden, die Substanz in den abgeoundenen Theil

des Darmrohres gebracht und der wieder verschlos-

sene Theil in die Bauchhhle zurckgebracht wird,
um nach einiger Zeit herausgenommen und auf seinen

Inhalt untersucht zu werden.
Die Abhandlung enthlt eine historische Darstellung

der diesen Gegenstand betreffenden lteren Arbeiten,
eine sehr ausfhrliche Beschreibung der Technik bei der

Operation, eine eingehende anatomische Untersuchung
der isolirten Darmschlingen und eine Schilderung der

chemisch -physiologischen Untersuchungen, welche zu

nachstehenden Schlussresultaten gefhrt haben :

In Bezug auf die Versuchsmethode empfiehlt sich

die Benutzung der Darmfistel durch die Einfachheit,

Bequemlichkeit und Sparsamkeit des Verfahrens ;
aber

sie ist weniger zu quantitativen Untersuchungen geeignet,
besonders auch aus dem Grunde, weil organische Fer-

mente der Luft sich nicht mit Sicherheit fernhalten

lassen. Man wird daher fr quantitative Versuche stets

die lteste Methode der abgebundenen Darmschlingen,
die fr jeden Versuch ein besonderes Thier erfordert,
anwenden mssen, natrlich modificirt nach den neuen
Lehren der Wundbehandlung.

Ueber die Wirkung des Darmsaftes ergaben die

Versuche der Verfasser, dass er keine Wirkung ausbt
auf Eiweissstoffe, dass er die Fette nicht emulgirt und
nicht spaltet, und dass er auch die Milch nicht gerinnen
l*st. Hingegen besitzt er zweifellos die Fhigkeit,
Strkekleister zu saccharificiren und Rohrzucker zu

invertiren; erstere Function findet sich mehr im Darm-
saft der abgebundenen Schlinge ,

letztere ist ausge-

sprochener bei den Darmfisteln. Es ist wahrscheinlich,
dass die Inversion des Rohrzuckers nicht von einem
besonderen lslichen Ferment des Darmsaftes herrhrt,
sondern von aussen hineingelangten , organisirten Fer-

menten zugeschrieben werden muss.

S. Scliwendener: Zur Wortmann'schen Theorie
des Windens. (Sitzungsberichte d. Berliner Akad.

d. Wiss. 1886, S. 663.)

In Erwiderung auf die Ausfhrungen des Herrn
Wortmana (Rdsch. I, S. 331) bestreitet Herr Schwen-
dener zunchst die Zulssigkeit der Grnde, ausweichen
Ersterer die Ueberflssigkeit der Greifbewegungen"
folgert. Erstens setzten sich die bei Anwendung faden-

frmiger Sttzen ohne Contactwirkungen entstehenden
lockeren Windungen" des Sprossgipfels nur zum Theil

aus bleibenden geotropischen Krmmungen zusammen,
whrend ein anderer Theil aus vergnglichen Nutations-

krmmungen bestnde. Dass aber die nach dem Ver-

schwinden der letzteren brig bleibende Curve genge,
um das Abgleiten von der Sttze zu verhindern, sei

nicht erwiesen.
Zweitens sei es falsch, anzunehmen, dass beim Hin-

kriechen" von windenden Stengeln auf sehr dicken

Sttzen die Greifbewegung nicht ins Spiel komme. Es
sei dies vielmehr nur der usserste Greuzfall ,

fr den
man wohl vom sprachlichen, aber nicht vom mechani-
schen Standpunkte einwenden knne, dass es sich hier

nicht um ein Ergreifen", sondern nur um ein andauern-

des Festhalten" handle.

Schliesslich erfolge der Ausgleich der Spannungen,
welcher sich in der nach Wegnahme der Sttze sofort
eintretenden Streckung der frischen Windungen offen-

bare, nicht durch Wachsthum, wie man sich durch
den Versuch berzeugen kann, sondern die Spannungen
verschwinden einfach in Folge der sofort stattfindenden

Krmmungsnderung, welche ja den spaunungslosen
Zustaud herbeifhren muss.

Positiv ergebe sich die Notwendigkeit der Greif-

bewegungen zum Zustandekommen der Windungen
daraus, dass eine windende Pflanze, die nach der Seite

hin abgelenkt werden soll (wie es z. B. bei einer Sttze

nothwendig wird, welche zickzackfrmig bald nach N
und S, bald nach E uud W geneigt ist), einer seit-

lichen, von Geotropismus und Nutation unabhngigen
Kraft bedrfe. Thatsache sei es auch, dass unterhalb

der freien Windungen des Sprossgipfels noch wieder-

holte Greifbewegungen der nutirendeu Internodien statt-

finden; hierdurch entstehen neue Krmmungen, die sich

den eventuell gegebenen der freien Windungen combi-

niren, und erst so wird der definitive Zustand her-

gestellt.
Die Darstellung, welche Herr Wort manu von den

Torsionen giebt, weist Herr Scliwendener schliesslich

als unkritisch zurck. F. M.

Berichtigung.
S. 397, Sp. 1, Z. 26 v. oben Hess: Rper statt Kper.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschwig. Fr die Kedaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Kleinere Mittheilungen. Joseph Kleiber: Ueber die

Vertheilung der Knoten der Planeten- und Kometen-

bahnen. S. 415. J. v. Hepperger: Elemente des
neuen Barnard'schen Kometen. S. 415. Abney
und Festing: Intensitt der Strahlung durch trbe
Medien. S. 415. G. Foussereau: Ueber die langsame
Zersetzung der Chlorre in ihreu verdnnten Lsungen.
S. 415. Jean Dufour: Untersuchungen ber die

lsliche Strke und ihre physiologische Rolle bei den
Pflanzen. S. 416. Hellriegel, Frank, Wolff:
Aufuahme des atmosphrischen Stickstoffs durch die

Pflanzen. S. 416. C. Th. Monier: Beitrge zur
Kenntniss des Nhrwerthes einiger essbarer Pilze. S. 416.

Berichtigungen. S. 416.

Verzeichniss neu erschienener Schriften. S. 417.

Ch. Fievez: Versuch einer neuen Erkl-
rung der Fraunhofer'schen Linien in

Beziehung zur Constitution der Sonne.

(Bulletin de FAcademie rovale de Belgique. 1886, Nr. 7,

Ser. 3, T. XII, p. 25.)

Whrend allgemein die Anschauung acceptirt ist,

dass die dunklen Fraunhofer'schen Linien des

Sonuenspectrums von der Absorption khlerer in der

Sonnenhlle befindlicher Gase herrhren, tritt Herr

Fievez auf Grund mehrjhriger, zum grossen Theil

bereits publicirter Beobachtungen ber Vernderun-

gen der Spectrallinien durch bestimmte experimen-
telle Einwirkungen mit einer neuen Auffassung auf,

welche hier ausfhrlich wiedergegeben werden soll.

In einer frheren Arbeit des Verfassers sind die

verschiedenen Ursachen behandelt worden, welche im

Stande sind
,

den Charakter der Spectrallinien zu

verndern. Aus einer Reihe von Versuchen, in welchen

die Umstnde, von denen die Aenderungen bedingt

werden, einzeln variirten, wurde geschlossen, dass

eine complicirtere Constitution einer Linie ein Zeichen

ist fr die Temperaturzunahme des ausstrahlenden

Dampfes.
Seitdem haben weitere Versuche einige Bedenken

gegen die Bndigkeit dieses Schlusses veranlasst, und
die Frage wurde untersucht, ob die Temperatur-
zunahme die einzige Ursache sei, welche die Constitu-

tion einer Linie complicirter gestalte. Diese Frage
scheint gegenwrtig mehr gerechtfertigt, nachdem es

jngst gelungen, die Charaktere einer hellen Linie

(d. h. ihre Helligkeit, Lnge und Breite, ihre Um-
kehrung in eine dunkle u. s. w.) durch die blosse

Einwirkung des Magnetismus beliebig zu modificiren.

Es ist bekannt
,
dass die Linien eines chemischen

Elementes lnger oder krzer werden, wenn man (direct

oder indirect) die Lichtintensitt der Strahlen dieses

Elementes vermehrt oder vermindert, so dass es sogar

mglich ist, die krzesten Linien zum Verschwinden

zu bringen und nur die lngsten brig zu behalten.

Man kann daraus schliessen, dass die lngsten Linien

auch die intensivsten sind, und dass jede directe oder

indirecte Ursache, welche die Lichtintensitt der

Spectrallinien eines Dampfes verndert, auch die

Lnge der Spectrallinien dieses Dampfes modificiren

kann.

Nachstehender Versuch scheint zu zeigen , dass

die Lngenunterschiede der Spectrallinien (die man
nur beobachten kann

,
wenn das auf den Spalt des

Spectroskops geworfene Lichtbild kleiner ist als die

Hhe dieses Spaltes) nur Irradatiouswirkuugen sind:

Man erleuchte eine kleine quadratische Oeffnung

gleichzeitig mit einer Oellampe und mit einer Bun-
sen' sehen Natronflamme und projicire mittelst einer

Linse ein Bild dieser Oeffuung auf den Spalt eines

Spectroskops, so dass das projicirte Bild kleiner ist

als die Hhe des Spaltes; man sieht dann die hellen

Natriumliuieu auf einem continuirlichen Spectrum.
Dabei berzeugt man sich nun

,
dass die Natrium-

linien
, die heller sind, als der helle Grund des con-

tinuirlichen Spectrums, auch die Hhe dieses Spec-
trums berschreiten, indem sie allmlig dnner wer-

den.

In einer besonderen, frher publicirten Arbeit hatte

Herr Fievez gezeigt, dass die lngsten Linien des

Spectrums eines chemischen Elementes sich zuerst

verbreitern; daraus folgt, dass diese Verbreiterung
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gleichfalls von der Lichtintensitt abhngig ist, und

dass sie unter dein Einflsse von Umstnden, welche

letztere modificiren, variiren kann.

Die Selbstumkehrung einer Spectrallinie erfolgt

nach anderen Versuchen des Verfassers immer in der

Weise, dass die Linie sich erst verbreitert, bevor eine

schwarze
,
schmlere Linie in der Mitte dieser ver-

breiterten, hellen Linie erscheint, so dass die breite-

sten hellen Linien sich zuerst umkehren. Da nun die

breitesten Linien auch die lngsten und diese die in-

tensivsten sind, so ergiebt sich nothwendig, dass die

intensivsten Strahlen zuerst sich umkehren. Hieraus

folgt, dass auch die Umkehrung von der Lichtinten-

sitt abhngt.
Man kann sich brigens davon berzeugen, dass

die Umkehrung einer Linie eines Gases, oder die

Verbreiterung dieser umgekehrten Linie, mit einer

Zunahme der Lichtintensitt dieses Gases zusammen-

fllt, wenn man sie durch Modificirung des elektri-

schen Funkens, der dieses Gas zum Glhen bringt,

erzeugt. Man kann aus diesen Thatsachen schliessen,

dass jede Ursache, welche die Lichtiutensitt eines

glhenden Dampfes ndert, auch die Charaktere seiner

Spectrallinieu ndert.

Andererseits hat Herr Kirchhoff gezeigt, dass

die bei hoher Temperatur glhenden, festen und

flssigen Krper ein continuirliches Spectrum geben,
welches im Stande ist, die hellen Linien einer zwi-

schen ihnen und dem Spalt eines Spectroskops stehen-

den Flamme umzukehren. Und die Herren Liveing
und De war haben gefunden, dass ein Metalldampf,
der sehr verbreiterte, helle Linien hat, d. h. der ein

partielles, continuirliches Spectrnm bildet, gleichfalls

die hellen Linien eines anderen Metalldampfes um-
kehren kann , wenn die hellen Linien des letzteren

sich auf das partielle, continnirliche Spectrum des

ersteren projiciren.

Herr Kirchhoff erklrt die Umkehrung der

Linien der Flamme in dem oben erwhnten Versuche

durch die Annahme, dass diese Flamme eine Absorp-
tion ausbt auf die Strahlen derselben Brechbarkeit,

wie die derjenigen, welche sie ausstrahlt, whrend sie

durchsichtig bleibt fr alle anderen Strahlen. Diese

Hypothese ist um so wahrscheinlicher, sagt Kirchhoff,
als eine hnliche auswhlende Absorption der Dmpfe
von Untersalpetersure und Jod bei niedrigerer Tem-

peratur schon lange bekannt ist. Hiergegen ist be-

reits der Einwand gemacht worden, dass, wenn die

Kirchhoff'sche Theorie allgemein gltig wre, man
das Zusammenfallen der Emissionslinien aller Dmpfe
mit den Absorptionsliuien derselben Dmpfe msste
beobachten knnen; es ist jedoch bekannt, dass eine

solche Coincideuz bei den Absorptionslinien der Jod-,

Brom- und anderer Dmpfe nicht hat beobachtet

werden knnen.
Der nachstehende Versuch beweist brigens, dass

die Wirkung des Magnetismus auf die Absorptions-
linien unmerklich ist, whrend sie bei den Linien

der glhenden Dmpfe sich sehr energisch zeigt:

Stellt man den Hals eines kleinen an der Lampe ver-

schlossenen Ballons, der Bromdampf enthlt, zwischen

die Pole eines Faraday'schen Elektromagneten und

in den Weg von Sonnenstrahlen, so berzeugt man

sich, dass die schwarzen Absorptionslinien des Brom-

dampfes in keiner Weise von der Wirkung des Mag-
netismus beeinflusst werden, whrend unter denselben

Umstnden die schwarzen oder hellen Linien eines

Flammenspectrums betrchtlich modificirt werden.

Es drngt sich nun unwillkrlich die Vorstellung

auf, dass die Aenderungen der Spectrallinien eine

grssere Aehnlichkeit mit Interferenzerscheinun-

gen als mit den Erscheinungen der gewhnlichen Ab-

sorption haben; denn man sieht, dass Linien derselben

Wellenlnge sich addiren oder sich aufheben ganz so

wie interferirende Strahlen, je nach den Umstnden,
unter denen sie ber einander fallen.

Die Umkehrung der Spectrallinien knnte man
dann erklren durch das Uebereinanderfallen von

Strahlen derselben Wellenlnge und verschiedener

Schwinguugsphasen und die vielfachen Umkehrungen
durch das Uebereinanderlegen von Strahlen derselben

Wellenlnge in Schwingnngsphasen, die von einander

ein wenig verschieden, abwechselnd Bedingungen bie-

ten, die fr ihre Verstrkung oder ihre Schwchung
gnstig sind.

Nach dieser Hypothese wrde jede Aenderung
der Schwingungsbewegung der strahlenden Materie,

welches auch ihre Ursache sein mag, sich documen-

tiren durch einen Wechsel in der Constitution der

Spectrallinien. Alle Aenderungen, welche die Strah-

len einer Flamme unter dem Einflsse des Magne-
tismus zeigen, wren somit erklrt.

Auch der Ursprung der Fraunhofer 'sehen

Linien im Sonnenspectrum knnte dann leicht er-

klrt werden, wenn man unsere gegenwrtigen Kennt-

nisse von der gasigen Beschaffenheit der Sonne be-

rcksichtigt.

Nach der Kirchhoff sehen Theorie muss die

Sonne aus einer flssigen oder festen, leuchtenden

Kugel bestehen, die, wenn sie allein wre, ein con-

tinuirliches Spectrum geben wrde, und aus einer

Gasschicht von niedrigerer Temperatur , welche diese

Kugel einhllt und ein Absorptionsspectrum erzeugt.

Aber bei der hohen Temperatur, der chemischen Con-

stitution und der geringen Dichte des Himmelskr-

pers ist es unmglich anzunehmen, dass die in der

Sonne vorhandenen chemischen Elemente hier im

festen oder flssigen Zustande, oder selbst als Dmpfe
unter hohem Druck existiren knnen, da sie einen

betrchtlichen Theil ihrer Masse ausmachen.

Wenn man aber mit der Mehrzahl der Astrono-

men und Physiker annimmt, dass die Sonne aus einer

Gasmasse besteht, deren Temperatur von der Peri-

pherie nach dem Centrum zunimmt, so muss man auch

annehmen
,
dass das Sonnenspectrum gebildet werde

durch das Aneinanderlegen aller Strahlen der vor-

handenen chemischen Elemente. Der leuchtende

Theil des Spectrums wre nach dieser Auffassung

zusammengesetzt ans den Strahlen gleicher Schwin-

gungsperiode und die Frau n h ofe r' sehen Linien
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aus den Strahlen verschiedener Schwingungs-
p e r i o d e.

Hieraus wrde folgen, dnss chemische Kiemente

in der Sonne vorhanden sein knnten , ohne durch

dunkle Linien im Sonueuspectrum angezeigt zu

werden.

Berson: Vom Einfluss der Temperatur auf

die Mag ne t i sirung. (Annnlos de Chimie et de

Phj-Bique 1886, Ser. 6. T. VIII, p. 433.)

Bereits alten Datums ist die Keuntniss von dem

Einfluss, den die Temperatur auf den Magnetismus

ausbt, und mannigfach sind die Untersuchungen,
welche ber diese Beziehung ausgefhrt worden. Die

Frage, welche Herr Berson sich speciell vorgelegt

und durch sorgfltige Messungen zu beantworten ge-

sucht, war folgende: Ein Stab eines magnetischen
Metalls wird unter constanten Ilrtungs-Bedingungen
in demselben maguetischen Felde nach und nach ver-

schiedenen Temperaturen ausgesetzt; welches ist dann

der Gesammtmagnetismus, den er jedesmal annimmt,

und welches der bleibende Magnetismus bei derselben

Temperatur, nachdem die magnetisirende Kraft zu

wirken aufgehrt ?

Die Untersuchung erstreckte sich gleichzeitig auf

Eisen ,
Nickel

,
Kobalt und Stahl. Zuerst wurden

bloss die Aenderungen des magnetischen Momentes

ein und desselben Stabes unter den verschiedenen

Bedingungen, und dann die Schwankungen der Menge
und der Vertheilung des Magnetismus untersucht.

Es wurden interessante Einblicke in das Spiel dieser

beiden die Krpermolekeln afficirenden Krfte ge-

wonnen, welche es rechtfertigen, dass auch an dieser

Stelle diese Specialstudie erwhnt und ihre thatsch-

lichen Ergebnisse wiedergegeben werden.

Ein Stab weichen Eisens, der zwischen den Tem-

peraturen von etwa 30 und 340 magnetisirt worden,

zeigte einen Gesammtmagnetismus, der innerhalb der

untersuchten Grenzen ziemlich unabhngig von der

Temperatur war; er schien anfangs mit der Tempe-
ratur ein wenig zu wachsen und gegen 300 ein

Maximum zu haben.

Ein Nickelstab hingegen fhrte zu folgenden

Resultaten: Das gesamiute magnetische Moment eines

cylindrischen Nickelstabes wuchs mit der Temperatur
von bis gegen 200, dann nahm es stetig ab; von

290 an wurde die Abnahme eine sehr schnelle, so

dass das magnetische Moment bei einer Temperatur
unter 340 Null war. Das bleibende magnetische Mo-

ment nahm stetig ab, je mehr man den Stab erwrmte
und wurde Null bei derselben Temperatur wie das totale

Moment. Das temporre magnetische Moment wuchs

zunchst mit steigender Temperatur, erreichte ein

Maximum bei 250 1 ' oder 260 und wurde dann Null.

Wurde der Nickelstab bei einer bestimmten Temperatur

magnetisirt und dann erwrmt, so nahm das magne-
tische Moment regelmssig ab, gleichgltig, welches

die Magnetisirungs -Temperatur gewesen. War er

bei einer hheren Temperatur magnetisirt und dann

abgekhlt worden, so stieg der Magnetismus an-

fangs, dann nahm er ab, wenn die Temperatur sich

der normalen nherte; aber das schliessliche magne-
tische Moment war hher, als das bei der Magneti-

sirungs-Temperatur angenommene. Bei den Tempe-
raturen zwischen 330 und der Rothgluth schien das

Nickel gegen magnetische Krfte ganz indifferent zu

sein. War das Nickel bei einer bestimmten Tem-

peratur magnetisirt und dann abwechselnd erwrmt
und abgekhlt worden, so schwankte sein permanentes

magnetisches Moment; immer war es in der niederen

Temperatur grsser als in der hheren, aber sowohl

in der niederen wie in der hheren Temperatur nahm
das magnetische Moment fortschreitend in dem Maasse

ab, als die Zahl der Erwrmungen und Abkhlungen
zugenommen.

Das mit dein Nickel so viel chemische Analogien

zeigende Kobalt verhielt sich in seinen magnetischen

Eigenschaften vollkommen verschieden. Die magne-
tischen Momente, die totalen, die permanenten und

die temporren, wuchsen stetig mit der Temperatur

wenigstens bis 320 und waren hier fast 2,5 mal so

gross, als bei der gewhnlichen Temperatur. Aenderte

man die Temperatur eines vorher magnetisirten Kobalt-

stabes, so nahm sein permanenter Magnetismus ab,

gleichgltig, ob man ihn erwrmte oder abkhlte.

Wenn die Temperatur zwischen zwei bestimmten

Grssen schwankte, dann schwankte auch das magne-
tische Moment und schien sich zuletzt bestimmten

Grenzwerthen zu nhern.

In einem gehrteten Stahlstabe nahmen die totalen

und temporren magnetischen Momente stetig mit

der Temperatur zu; das bleibende magnetische Mo-

ment hingegen nahm mit steigender Temperatur
dauernd ab. Bei der Temperatur der Rothgluth hatte

auch der gehrtete Stahl alle seine magnetischen

Eigenschaften verloren. Wenn whrend der Magne-

tisirung die Temperatur sich nderte
,

so war der

Magnetismus ein anderer wie in dem Falle, dass die

schliessliche Temperatur dauernd geherrscht htte.

Dieser Einfluss der Temperaturschwankung whrend
des Magnetisireus muss bei Versuchen wohl beachtet

werden. War der Stahlstab in der Klte magnetisirt

und dann erwrmt, oder war er warm magnetisirt

und dann abgekhlt, jedesmal nahm das magnetische

Moment ab. Die Wirkung der Temperatur war hier

ganz analog derjenigen der Torsion, da bekanntlich

ein im tordirten Zustande magnetisirter Stahlstab

Magnetismus verliert, sowohl wenn man die Torsion

vermehrt, als auch, wenn man sie verringert. Wenn
man einen gehrteten Stahlstab bei einer hheren

Temperatur magnetisirte und sofort wieder hrtete,

so war sein Magnetismus bedeutend grsser, als in

der Klte.

Was die Messungen der Menge und der Verthei-

lung des Magnetismus an den untersuchten Metallen

ergeben, kann nach der Darstellung der Resultate

des ersten Theils der Untersuchung hier als von zu

speciellem Interesse bergangen werden.
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J. Walther u. G. Schirlitz: Studien zur Geo-

logie des Golfes von Neapel. (Zeitschr. d.

deutsch, geol. Ges. 1886, Bd. XXXVIII, S. 295.)

Die Studien" geben einen Theil der Resultate

der von den Verfassern im Frhjahr 1885 angestellten

Untersuchungen ber den geologischen Bau des

neapolitanischen Golfes; die Arbeit wurde zwischen

den beiden Verfassern in der Weise getheilt, dass

Herr Walther vorzugsweise die stratigrnphischen und

tektonischen, Herr Schirlitz mehr die chemischen

und petrogenetischen Fragen studirte.

Nach Herrn Walther ist der tektonische Bau des

Golfes das Resultat zweier Hauptstrungsperioden.
Der Landrcken von Sorrent, sowie die mit diesem

durch eine submarine Landbrcke verbundene Insel

Capri bestehen der Hauptmasse nach aus einem

dichten Kalkstein, dem sogenannten Apenuinenkalk.
Derselbe ist charakterisirt durch das sehr reichliche

Vorkommen von Rudisten, welche den Schluss recht-

fertigen, dass diese Kalkmassen trotz ihrer grossen

Mchtigkeit in geringer Meerestiefe abgelagert wurden

und die Bildung derselben in die Zeit der oberen

Kreide verweisen. An manchen Stellen ist der Kalk

berlagert von dunkelgrnen Mergeln und Sand-

steinen, dem sogenannten Macigno von Sorrent. Da

dieser dem Kalke berall discordant aufruht und sich

nur auf gesunkenen Kalkschollen, niemals auf dem

Rcken der hher gelegenen Bnke findet, so mnss

die erste grssere Strung vor der Ablagerung des

Macigno erfolgt sein. Durch dieselbe wurde, in Folge
einer Anzahl paralleler Brche, die Westkste Italiens

in lange Streifen zerbrochen , so dass sie etwa ein

Bild bot, wie jetzt die Kste von Dalmatien. Da die

im Macigno aufgefundenen Versteinerungen nach

Mayer-Eymar denselben in das mittlere Oligocn

verweisen, so msste die erste Dislocation etwa in

der Eocnzeit erfolgt sein.

Whrend nun der Macigno in den Buchten zwischen

den gebrochenen Kalkschollen abgelagert wurde, be-

gann allmlig eine neue Strungsperiode ,
welche

in schwcherem Maassstabe wohl noch andauert. Es

bildeten sich an der Westkste Italiens eine Reihe

von Einsenkungen, welche die jetzige Gliederung der-

selben hervorriefen und die vom Verfasser kurz als

tyrrhenisches Dislocationssystem" zusammengefasst
werden. Hierdurch wurde ein Theil des Macigno
ber das Meer gehoben, whrend an manchen Stellen

in Folge ungleicher Spannung Brche eintraten,

welche die des apenninischen Systems senkrecht schnei-

den, und die sich aller Wahrscheinlichkeit nach bis

unter den Meeresspiegel fortsetzen. Wo zwei solche

Bruchlinien sich kreuzen, da konnten, als an Punkten

geringsten Widerstandes
, eruptive Massen hervor-

dringen.

Die ltesten Tuffe in der Umgebung des Golfes

erweisen sich bei nherer Untersuchung als marinie,

d. h. als solche, die unter Wasser ausgeworfen und

abgelagert sind; darber finden sich andere, die als

Trockentuffe anzusehen sind. Innerhalb des Golfes

finden sich zahlreiche Inseln und Untiefen, die als

Ueberreste alter
, ursprnglich ber dem Meeres-

spiegel hervorragender, jetzt durch die Einwirkung
des Meeres zerstrter Vulkane erscheinen. So ist z. B.

die Insel Nisita ein alter Vulkan mit wohlerhaltenem

Krater. Der Tuffkegel desselben ist aber bereits

stark vom Meere angefressen; noch mehr ist dies beim

Cap Miseno der Fall. Auch in weiterer Entfernung
von der Kste finden sich hnliche Erscheinungen.

Nimmt man hinzu, dass alle diese vom Verfasser als

Reste alter Vulkane angesehenen Erhebungen in der

Verlngerung bedeutenderer Bruchlinien liegen, und

dass andererseits der Vesuv, sowie die Insel Ischia

hnliche Beziehungen zu grsseren Bruchlinien zeigen,

so gewinnt die obige Anschauung sehr an Wahr-

scheinlichkeit.

Dass das Seewasser auf Tuffe und Laven stark

zerstrend wirkt, zeigen die berall untergrabenen
und von Hhlen durchzogenen Felsen des Posilippo,

das zerrissene Aussehen der Uferfelsen am Leucht-

thurni von Capri und die stark zersetzte Grundmasse

der basaltischen Lava von Torre del Greco. Da diese

Erscheinungen wie auf Veranlassung des Ver-

fassers vorgenommene Controlversuche zeigen

nicht durch die mechanische'_Einwirkuug des Wassers

zu erklren sind, so lag es nahe, an eine chemische

Wirkung zu denken. Herr Schirlitz untersuchte

eine Anzahl von Meerwasserproben aus verschiedenen

Gegenden des Golfes auf ihren Gehalt an atmosphri-
scher Luft, Kohlensure und Salzen und giebt die

Resultate der Analysen in mehreren Tabellen nach

kurzer kritischer Uebersicht ber frhere hnliche

Untersuchungen und die dabei angewandten Me-

thoden. Die Zersetzung der Tuffe und Laven schreibt

Herr Schirlitz vorzugsweise den Chloriden zu.

Wenigstens ergaben die angestellten Versuche, dass

Basaltlava, sowie in geringerem Maasse auch Basalt

und Trachyt von Kochsalzlsung angegriffen wurden,

von Kalksulfat dagegen nicht. Die mechanische Ein-

wirkung der Brandung wrde sich dann darauf be-

schrnken, dass bestndig das zersetzte Material fort-

gefhrt und so immer neues Gestein dem Einfluss

des Meerwassers zugnglich gemacht wird, whrend
in der Meerestiefe die nicht leicht lslichen Zer-

setzungsproduete eine Kruste um den unzersetzten

Kern bilden, wie dieses die mit dem Dredge vom

Meeresgrunde heraufgebrachten Proben beweisen.

Die Verfasser gedenken diesen Studien" eine

Reihe weiterer Arbeiten folgen zu lassen, deren End-

ziel die genetische Erklrung der Reliefverhltnisse

des Meeresgrnudes im neapolitanischen Golf sein soll.

v. H.

George J. Ronianes: Physiologische Auslese.

Eine Hlfshypothese ber den Ur-

sprung der Arten. (Journal of tlic Linnean So-

ciety. Zoology 1886, Vol. XIX, p. 317; Natura 1886,

Vol. XXXIV, p. 314, 336, 362.)

, Als Hauptschwierigkeiten ,
welche sich der

Darwinschen Theorie von der Entstehung der

Arten durch natrliche Auslese entgegenstellen, be-
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zeichnet Herr Romanos: 1) dass die Arten sich

mit einander nicht fruchtbar kreuzen knnen, whrend
dies bei den Varietten wohl der Fall ist; 2) dass

die freie Kreuzung zwischen variirten Individuen

ihre Verschiedenheiten verwischt; und 3) dass eine

sehr grosse Reihe von Artverschiedenheitcn fr die

Species nicht ntzlich ist und somit durch das

Princip der natrlichen Auslese nicht erklrt werden

knne. Diese Schwierigkeiten hlt er fr so be-

deutend, dass es berechtigt erscheine anzunehmen,
die natrliche Auslese allein habe keine Arten bilden

knnen, vielmehr mssen noch andere Ursachen in

dieser Richtung thtig gewesen sein. In der That

sind auch mehrere andere Momente zur Ausfllung
dieser Lcke herbeigezogen worden, und zwar die Lehre

vom Gebrauche und Nichtgebrauche, die geschlecht-

liche Auslese und die correlative Vernderlichkeit.

Ein wichtiges Princip jedoch, dem Verfasser eine viel

grssere Bedeutung beilegt, ist bisher noch wenig

bercksichtigt worden; er nennt dasselbe das Ver-

hten der Kreuzung mit verwandten Formen" oder

die Entwicklung der Arten durch unabhngige
Variation". Der Entwickelang und Begrndung
dieses Principes ist die monographische Abhandlung
gewidmet ,

welche der Linnean Society am G. Mai

vorgelegt wurde, und deren Inhalt in einem lngereu

Auszuge des Verfassers in der Nature" wiedergegeben
ist. Hier soll nur das Wesentlichste dieser Hypothese
in Krze mitgetheilt werden

; jeder sich specieller

fr diese Frage interessirende Leser muss auf die

Origiualabhandlung oder das Origiualreferat verwiesen

werden.

Aus der unendlich grossen Anzahl von Variationen,

welche sich bei der Bildung einer jeden Species zeigen,

werden nach Darwin meist nur diejenigen erhalten,

welche zufllig ntzlich sind. Ganz bedeutend grsser
aber muss die Anzahl der nutzlosen Abnderungen
sein, und diese werden gleich nach ihrer Entstehung
sofort durch Kreuzung verschwinden. Wenn aber

die Kreuzung verhindert wird, dann werden sich die

nutzlosen Charaktere ebenso durch Vererbung erhalten

wie die ntzlichen. Wenn daher irgend eine Gruppe
einer Art aus irgend einem Grunde verhindert wird,

sich mit dem Reste ihrer Art zu kreuzen
, so darf

man erwarten, dass neue Varietten innerhalb dieser

Abtheiluug entstehen werden
, die mit der Zeit in

neue Arten bergehen. Dies wird factisch beob-

achtet. Oceauische Inseln z. B. sind bekanntlich sehr

reich an besonderen Arten, was sich sehr einfach

dadurch erklrt, dass die vollstndige Isolirung der

Fauna und Flora auf solch einer Insel die Ent-

wicklung unabhngiger, abgenderter Reihen ge-

stattet, ohne Strung durch Kreuzung mit ihren

ursprnglichen Stammformen. Dasselbe beobachtet

mau bei geographischen Scheidegrenzen und als

Folge der Auswanderung, Momente, welche zuerst

von Moritz Wagner aufgestellt und spter auch

von Wallace, Weis mann u. A. in ihrer Bedeutung
fr die Entwicklung der Arten erkannt worden
sind.

Freilich kann die Thatsache, dass im Allgemeinen
zwischen selbst nahe verwandten Species ein gewisser

Grad von Sterilitt existirt, und dass nahe, verwandte

Species nicht immer durch geographische Scheide-

wnde von einander getrennt sind
,

ebenso wenig
durch den Einfluss der geographischen Barrieren

und der Migration als durch den der natrlichen

Auslese erklrt werden. Herr Rom an es hat daher

ein anderes Princip fr die Bildung der Arten herbei-

gezogen ,
welches er in seiner krzereu Mittheilung

wie folgt prcisirt:
Unter allen Theilen der variablen Objecte, die

wir Organismen nennen
,
ist das reproduetive System

das variabelste, und die Variationen knnen sowohl

in der Richtung gesteigerter wie verminderter Frucht-

barkeit erfolgen. Bercksichtigt man nun all die

zarten, complicirten und zum grssten Theile ver-

borgenen Umstnde, welche diese doppelte Art der

Variation innerhalb der Grenzen des Reproductions-

systems bestimmen, so kann es keine Schwierigkeiten

bieten, zuzugeben, dass Schwankungen in der Richtung

grsserer oder geringerer Sterilitt sowohl bei Pflanzen

als bei Tbieren im natrlichen Zustande oft auftreten

mssen. Knnte man dies direct beobachten, so

wrde man wahrscheinlich finden, dass keine Variation

gewhnlicher ist. Aber so oft eine solche eintritt,

sei es als Resultat vernderter Lebensbedingungen
oder so zu sagen spontan, wird sie sofort verschwinden,

weil die Individuen
,
welche sie zeigen , weniger be-

fhigt sind, die Variation fortzupflanzen. Wenn nun

aber die Abnderung eine derartige ist, dass sie einen

gewissen Grad von Unfruchtbarkeit mit der elterlichen

Form zeigt, aber vollkommen fruchtbar ist innerhalb

der Grenzen der abgenderten Form ,
dann wird die

Variation weder durch Kreuzung verwischt werden,

noch wegen Unfruchtbarkeit aussterben. Im Gegen-

theil, diese besondere Variation wird sicherer erhalten

werden, als irgend eine andere, mag sie ntzlieh oder

nutzlos sein. Ein Beispiel wird dies klarer machen.

Nehmen wir an, die Abnderung im Reproductions-

system ist eine solche, dass die Jahreszeit der Blthe
oder der Paarung entweder beschleunigt oder ver-

zgert ist. Ob diese Abnderung so zu sagen spon-
tan erfolgt oder von einem Wechsel der Nahrung,
des Klimas u. s. w. herrhrt, ist gleichgltig. Die

Hauptsache ist, dass mehrere Individuen, die auf

demselben geographischen Gebiete leben wie der

Rest ihrer Species, ihr Reproductionssystem so abge-

ndert haben, dass sie unter einander vollkommen

fruchtbar bleiben
,
whrend sie mit allen anderen

Gliedern ihrer Species unfrnchtbar sind. Durch Ver-

erbung wird so eine Variett entstehen, die auf dem-

selben geographischen Gebiete lebt, wie die Eltern-

form und doch gegen Kreuzung mit derselben ge-

schtzt ist durch eine ebenso wirksame Barriere wie

ein Meer von tausend Meilen
;
der einzige Unterschied

ist der, dass die Barriere keine geographische, son-

dern eine physiologische ist.

Offenbar wird eine solche Abnderung in Folge
der physiologischen Scheidung die Art in zwei Theile
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scheiden, und wenn eine solche Theilung ausgefhrt ist,

werden dieselben Bedingungen fr die Entstehung neuer

Arten geschaffen, wie sie ein Theil einer Species bat,

der von dem Rest durch geographische Barrieren

oder durch Migration getrennt ist. Denn nun kn-
nen die beiden Theile der Art, obwohl sie auf dem-

selben Gebiete leben, sich frei entwickeln ohne gegen-

seitige Kreuzung, oder durch unabhngige Variation.

Diese Vorstellung lsst sich auch in anderer Form

ausdrcken. Man kann viele, wenn nicht die meisten

natrlichen Arten betrachten als die Zeugen einer

Abnderung im Reproductioussystem der Vorfahren.

Wenn gelegentliche Abnderungen von nicht ntz-

licher Art in irgend einem anderen Systeme oder

Theile der Organismen auftreten, werden sie in der

Regel sofort durch Kreuzung verwischt. Wenn sie aber

zufllig im Reproductionssysteme in hier angegebener
Weise auftreten, mssen sie unvermeidlich streben,

als neue natrliche Varietten oder beginnende Species

erhalten zu bleiben. Zunchst wird der Unterschied

nur das Reproductioussystem betreffen
; gelegentlich

aber werden wegen der unabhngigen Variation

andere Unterschiede dazu kommen und die neue Va-

riett wird den. Rang einer wahren Art annehmen.

Dieses hier kurz skizzirte Princip nennt Herr

Romanes physiologische Auslese". Wir begngen
uns an dieser Stelle, das Wesentliche des neuen Prin-

cipes zur Erklrung der Entstehung der Arten hier

angedeutet zu haben und bemerken nur
,

dass der

Grundgedanke gelegentlich schon vielfach ausgespro-
chen worden, aber bisher noch nicht zu einer voll-

stndigen Hypothese ber die Entstehung der Arten aus-

gebildet zu sein scheint. Die weitere Ausfhrung und

Begrndung des Princips ist im Original nachzulesen.

Hervorgehoben sei nur noch schliesslich
,

dass der

Verfasser die Wirkung der anderen Factoren nicht

ausschliessen will
, sondern die Schaffung einer phy-

siologischen Scheidewand zwischen den abndern-

den Lebewesen nur fr das wesentlichste Moment
bei der Artbildung hlt. Endlich sei bemerkt, dass

Verfasser seine Hypothese in gewissem Grade dem Ex-

periment zugnglich glaubt, da es mglich ist, natr-
lich sich entwickelnde Varietten auf den Grad ihrer

gegenseitigen Befruchtungsfhigkeit zu prfen, und

wenn sich eine beginnende Sterilitt zwischen den

abgenderten Varietten zeigen sollte
, wrde dies

eine wesentliche experimentelle Sttze der vorgetra-

genen Hypothese sein.

Julius Wiesuer: Untersuchungen ber die

Organisation der vegetabilischen Zell-

haut. (Sitzungsber. der Wiener Aknd. der Wissenscli.

Math.-Naturwiss. Kl. Abtli. 1886, Bd. XC111, S. 17.)

Im Gegensatze zu der bisher allgemein herrschen-

den Ansicht, dass die Cellulosewand eine Ausschei-

dung des Protoplasmas sei, hatte bereits Herr Stras-

burger nachgewiesen, dass die erste Anlage der

Wandung ein Protoplasmagebilde ist, und dass mit-

hin
'

erstere direct vom Protoplasma erzeugt wird.

Auch Herr Pringsheini stellte die Zellhaut-Ent-

wickelung so dar, dass das Protoplasma Hautschick-

ten bildet, welche sich spter in aus Cellulose beste-

hende Membranschichteu umsetzen.

Herr Wiesner sucht nun zu zeigen, dass die

lebende Zellwand stets Protoplasma enthlt.
Wie die Versuche der Herren Solla und Richter

gezeigt haben, geben die Zellwnde der jugendlichen
Gewebe (Meristemgewebe) der Vegetationsspitze weder

durch Jodprparate, noch durch Kupferoxydammoniak
die Cellulosereaction. Herr Richter konnte in solchen

Zellen Cellulose durch Chlorzinkjod constatiren, wenn
das Gewebe vorher mit Kalilauge behandelt
und gequetscht wurde.

Der Verfasser wiederholte dieses Verfahren mit

gleichem Erfolge und es schien ihm dieses Verhalten

der jugendlichen Zellwnde mit der Annahme, die-

selben enthielten Eiweisskrper, vertrglich zu sein.

Zur weiteren Prfung seiner Annahme unterwarf er

einige Vegetationsspitzen der Teptonisirung,
worauf nach 24 Stunden Chlorzinkjod die Anwesen-

heit der Cellulose in den Membranen zu erkennen

gab. Herrn Forssell und Herrn Krasser gelang

es, im Laboratorium des Herrn Wiesner mit Hlfe
der bekannten Eiweissreagentien die Anwesenheit

von Eiweiss in den Pilzhyphen der Flechten bezie-

hungsweise in den Membranen von Meristemen und

Dauergeweben direct nachzuweisen.

Die Anwesenheit von Eiweisskrpern in der Zell-

haut macht das Auftreten vieler Umwandlungspro-
duete derselben

,
so der aromatischen und stickstoff-

haltigen Verbindungen viel verstndlicher, als es

bisher bei der Annahme, dass die Zellwand nur aus

Cellulose bestehe, der Fall gewesen ist.

Das Hauptinteresse der vorliegenden Arbeit bil-

det der Nachweis kleiner mikrokokkeuartiger, rund-

licher Krperchen, der Dermatosomen, als der

Grundelemente der Zellhaut. Diese Dermatoso-

men sind entsprechend den Muskelelementen zugleich

zu Fibrillen und zu Lamellen vereinigt anzusehen, wie

sich durch ein geeignetes noch zu besprechendes Ver-

fahren feststellen lsst.

Die Dermatosomen gehen aus den Mikrosomen

des Plasmas (Plasmatosomen) hervor und sind, so

lange die Zellwand wchst, durch zarte Protoplasma-

zge verbunden. Hier entstehen (durch Theilung?)

neue Plasmatosomen und schliesslich Dermatosomen,

worauf das Wachsthum der Wand beruht, das also im

Wesentlichen auf Intussusception,und nicht, wie Stras-

burger will, auf Apposition beruht. Ausgewachsene
Dermatosomen enthalten kein Eiweiss mehr und sind

nicht mehr als lebende Gebilde aufzufassen. Sie sind

indessen quellbar. Ausser dem Quellwasser der Der-

matosomen befindet sich iu der Zellwand noch capillares

Imbibitionswasser zwischen den Dermatosomen.

Die optische Differenziruug der Zellhaut kommt
im Wesentlichen durch regelmssigen Wechsel ge-

nherter Dermatosomen (welche zu Schichten oder

Fibrillen vereinigt erscheinen) und Gerstsubstanz

zu Stande.
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Zu diesen Schlssen gelangte Herr Wiesner auf

Grund eines eigenthmliehen Verfahrens, durch wel-

ches es gelang, die Zellwand in Fibrillen und Quer-

scheihen , beziehungsweise in Dermatosomen zu zer-

legen. Dieses Zerstubungsverfahren" ist dem

sogenannten Carbonisirungsverfahren der Technik

nachgebildet, mit dessen Hlfe man vegetabilische

Verunreinigungen aus Thierwolle entfernt. Es be-

steht dasselbe in der von Herrn Wiesner angewen-
deten Modification im Wesentlichen darin, dass man
das Object, z.B. Leinenfaser, mit einprocentiger Salz-

sure behandelt und bei 50 bis 60 trocknet. Die

Faser zerstubt hierauf leicht zwischen den Fingern.

Durch weitere Behandlung mit Salzsure oder Kali

(oder beiden) und Quetschen lsst sich unter dem

Mikroskope die Zerlegung in Fibrillen (in Querschei-

ben bei der Jutefaser) oder Dermatosomen bewirken.

Auch ohne Anwendung der Zerstubung kann

man durch Chromsure oder Chlorwasser die Derma-

tosomen isoliren. Auf diese Weise (nach monatelau-

ger Einwirkung von Chlorwasser oder zwei- bis drei-

wchentlicher Einwirkung desselben und nachherigem

Zustze von Kalilauge) lsst sich sogar das Kork-

gewebe in seine Elemente auflsen, whrend es dem

Zerstubungsverfahren widersteht. Nur beim Pilz-

gewebe hat weder das eine noch das andere Verfah-

ren zu einem gengenden Resultate gefhrt.
F. M.

Joseph Kleiber: (Jeher die Vertheilung der
Knoten der Planeten- und Kometen-
bahnen. (Astronomische Nachrichten. 1886, Nr. 2745.)

Wenn auf die Peripherie eines in m gleiche Theile

getheilten Kreises n Punkte zufllig, d. h. so vertheilt

sind, dass fr sie jede Lage gleich wahrscheinlich ist,

so drckt eine bestimmte Formel die Wahrscheinlich-

keit aus, dass sich solche Abschnitte finden, welche

i Punkte enthalten, und die Zahl dieser Abschnitte.

Mittelst dieser Formel kann man nun die Frage beant-

worten
,
ob die Knotenpunkte der Asteroiden- und Ko-

metenbahnen auf der Ekliptik zufllig vertheilt sind,

oder ob ihre Vertheilung irgend einem Gesetze, etwa

einer Verdichtung in bestimmten bevorzugten Gegenden
unterworfen ist; denn jede Abweichung von einer zu-

flligen Vertheilung wird sich aus dem Vergleiche zwi-

schen den theoretischen, nach der Formel berechneten

Zahlen der Knotenpunkte in verschiedenen Theilen der

Ekliptik und den thatschlichen ergeben. Da nun eine

positive oder negative Antwort auf dieFrage der Zufllig-
keit der Vertheilung der Knoten als Beweismittel fr oder

gegen einige Hypothesen ber die Entstehung des Aste-

roidenringes dienen kann, hat Herr Kleiber es unter-

nommen, ihre Vertheilung in dieser Hinsicht zu unter-

suchen.

Das Resultat der Untersuchung fr die 250 Asteroi-

den war, dass die Vertheilung der Knoten ihrer Bahnen

eine vollstndig zufllige ist. Fast ebenso verhielt

es sich mit den Kometen; die Berechnung von 273 Kome-

ten ergab eine so gengende Uebereinstimmung der

Theorie mit der Beobachtung, dass man auch die Ver-

theilung der Knoten der Kometenbahnen als zufllig
ansehen muss.

J. v. Hopperger: Elemente des neuen Barnard'-
schen Kometen. (Nature Vol. XXXIV, p. 603.)

Am 4. October hat Herr Barnard einen neuen

Kometen entdeckt, der auch am 5. von Herrn Hartwig
aufgefunden war. Herr von Hepperger hat fr den-

selben vorlufig die nachstehenden Kiemente berechnet:

T = 1886 December 34,3064 mittl. Berl. Z.

n il = 76 5G' 20"

= 140 17' 55"

i = 93 33' 52"

lotj. q = 9,91230

Abney und Festing : Intensitt der Strahlung
durch trbe Medien. (Proceedings of tlie Royal

Society. 1886. Vol. XL, Nr. 24+, p. 378.)

Gelegentlich einer Abhandlung ber Farbenphoto-
metrie hatten Verfasser nebenbei mitgetheilt, dass Beob-

achtungen ber die Intensitt der sichtbaren Strahlen,
die durch ein durchsichtiges Medium hindurchgegangen,
verglichen mit der Intensitt nach dem Durchgnge
durch dasselbe vorher trbe gemachte Medium, die

Formel besttigten, welche Lord Rayleigh aus der Be-

trachtung der Lichtzerstreuung durch kleine Krper-
chen abgeleitet. Die Herren Abney und Festing haben

nun diese Erscheinung einer eingehenderen, messenden

Untersuchung unterzogen, fr welche sie sich der hchst

empfindlichen Thermosule bedienten. Das Medium,
durch welches die einzelnen Abschnitte des Spectrums
vom positiven Pole eines elektrischen Lichtes hindurch-

ging, war klares, reines, destillirtes Wasser, dem so

viel Alkohol zugesetzt war, als die Mastixlsung ent-

hielt, durch welche das Wasser trbe gemacht wurde,
und das durch Mastix getrbte Wasser. Die Zahlen-

tabellen
,
welche die in einem Versuche an 10, im ande-

ren au 12 Stellen des Spectrums ausgefhrten Messun-

gen enthalten, zeigen eine sehr gute Uebereinstimmung
zwischen den beobachteten und den berechneten Wer-

then.

G. Foussereau : Ueber die langsame Zersetzung
der Chlor re in ihren verdnnten L-
sungen. (Compt. rend. 1886, T. CHI, p. 248.)

Mittelst der Aenderungen, welche die elektrische

Leitungsfhigkeit sehr verdnnter Lsungen von Eisen-

chlorid zeigen, hatte Verfasser nachgewiesen (Rdsch. I,

346), dass dieses Salz sich theilweise in Chlorwasserstoti-

sure und xychlorre oder Oxyhydrate zerlegt, und

dass der Coefficient dieser Aenderung einem in jedem
Falle bestimmten Grenzwerthe zustrebt, der aber ver-

schieden ist, je nach der Temperatur und Concentration,

und bei Zusatz von Salzsure. Nach derselben Me-

thode hat Herr Foussereau nun auch andere Chlorre

untersucht.

Chloraluminium erwies sich bestndiger als Chlor-

eisen
;
die Lsungen mssen verdnnter, oder die Tem-

peraturen hher sein, damit eine Vernderung eintrete.

Bei der Verdnnung yi3 33 nderte sich der Widerstand

zwischen und 80 gar nicht; bei 100 wurde er nach

147 Minuten schliesslich 0,93 seines Anfangswerthes und

ging, wenn die Temperatur wieder die gewhnliche ge-

worden, nach etwa 14 Tagen auf seinen ursprnglichen
Werth zurck. Bei der Verdnnung VWsoo begann die

Aenderung bereits bei gewhnlicher Temperatur, und

bei 100 erreichte sie in weniger als 10 Minuten einen

Grenzwerth von 0,47 des ursprnglichen Widerstandes.

Chlormagnesium ist noch weniger vernderlich als

Chloraluminium, doch zeigten die hchsten Verdn-

nungen eine leichte Zunahme der Leitung. Das Doppel-

salz Chlorrhodiumnatrium zeigte bereits in der Ver-
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dnnung yl00 merkliche Vernderung-, die aber bei

gewhnlicher Temperatur sehr langsam vor sich ging,

nach drei Monaten war der Grenzwerth noch nicht er-

reicht.

Die beiden Chlorverbindungen, Platinchlorid und

Goldsescjuichlorid, unterschieden sich von den bisher

genannten dadurch, dass ihre Zersetzung durch das

Licht bedeutend beeinflusst wurde. Eine Platinchlorid-

lsung von yl593 Concentration
,

welche im Dunkeln

ihren Widerstand in etwa 7 Tagen von 20,3 auf 19,G

vermindert hatte, zeigte die gleiche Aenderung unter

Tageslicht schon in 5'/2 Stunden und bei Sonnenlicht

schon in weniger als einer Stunde. Beim Chlorgold

gingen diese Vernderungen viel schneller vor sich, und

eine sehr verdnnte Lsung erreichte bei Tageslicht

den Grenzwerth ihrer Aenderung schon in wenig Minu-

ten
,
whrend im Dunkeln hierzu ein oder zwei Tage

nothwendig waren, je nach der Concentration. Bei 100

war die Aenderung noch strker ausgesprochen. Die

Rckkehr zu dem Greuzwerthe ,
welcher der gewhn-

lichen Temperatur entspricht, wurde gleichfalls durch

das Licht begnstigt.

Jean Dufour: Untersuchungen ber die ls-
liche Strke und ihre physiologische
Rolle bei den Pflanzen. (Bulletin de la Soc.

vand. des sdences naturelles. Vol. XXI, Kr. 93.)

Herr Dufour theilt uns in seiner Abhandlung eine

Reihe interessanter Thatsachen mit ber eine Substanz,

welche vor 25 Jahren von Sanio, Schenk und Ngel i

schon beobachtet, aber nur oberflchlich untersucht

worden war. Obgleich der Verfasser selbst ausfhrt,

dass ihm die Substanz nicht mit der lslichen Strke"

der Chemiker identisch zu sein scheine, nennt er sie

doch vorlufig lsliche Strke. Der Verfasser hat etwa

1300 Pflanzeu auf das Vorkommen dieser Substanz ge-

prft, letztere aber nur bei etwa 20 Gewchsen gefunden,

welche vorzglich der Familie der Caryophyllaceen, Lilia-

ceen und Gramineen angehren. Sie fand sich hauptsch-
lich in dem Zellsafte der Epidermiszellen der betreffenden

Gewchse gelst vor, vorzglich in der Blattepidermis

und den Epidermen der Blthentheile. Durch Einlegen

der Zellgewebe in eine verdnnte Lsung von Jodjod-

kalium lsst sich die lsliche Strke leicht nachweisen,

da sie sich mit letzterem Reagens sofort intensiv violett

frbt. Sie ist vom Verf. nicht isolirt worden, doch hat

derselbe verschiedene Versuche mit einem wsserigen

Auszuge der Bltter von Saponaria officinalis ausgefhrt,
in welchem etwas grssere Mengen von lslicher Strke

enthalten waren. Diese unreine Lsung gab mit Baryt-

wasser, Kalkwasser, Bleizucker, absolutem Alkohol einen

Niederschlag und reducirte Eehling's Lsung nach

kurzem Aufkochen. Die Lsung lieferte beim Verdunsten

auf einem Objecttrger Sphrokrystalle, welche im Polari-

sationsmikroskope das charakteristischeKreuz zeigten, sieh

mit Joddampf rothviolett, mit Jodjodkaliumlsung violett,

mit wsseriger und alkoholischer Jodlsung nicht frbten.

Giebt man Jod zu der Lsung und lsst dieselbe ver-

dampfen, so erhlt man unter Umstnden Krystalluadelu

der Jodverbindung der Substanz. Diese Ndclchen

lassen sich auch auf dem Objecttrger erhalten, wenn

man einen Tropfen der alkoholischen Jodlsung zu

einem Fragmente der Blattepidermis von Saponaria

giebt und den Alkohol verdampfen lsst.

Nach Ansicht des Verfassers ist die lsliche Strke

als ein Secret der Pflanze zu betrachten, welches fr die

Physiologie der Pflanze wenig Bedeutung besitzt, da die

lsliche Strke aus den Epidermiszellen nicht ver-

schwindet, wenn man die betreffenden Pflanzen lngere
Zeit verdunkelt. Auch die Art der Verbreitung der

Substanz in der Pflanze scheint nach dem Verf. auf

diese Anschauung hinzufhren. A. M.

Hellriegel ,
Frank

,
Wolff : Aufnahme des at-

mosphrischen Stickstoffs durch die
Pflanzen. (Tageblatt der 59. Versammlung deutscher

Naturforseher u. Aerzte zu Berlin 1886, S. 290.)

Eine Entdeckung, welche, wenn sie sich in vollem

Umfange besttigt, die hchste eulturhistorische Bedeu-

tung beanspruchen darf, ist von den in der Ueberschrift

genannten Autoren in der Sectiou fr landwirtschaft-
liches Versuchswesen auf der Berliner Naturforscher-

Versammlung mitgetheilt worden. Die vielfach venti-

lirte Frage, ob und in welchem Maasse der Stickstoff der

Luft an der Ernhrung der Pflanzen Theil nehme, ist

in folgendem Umfange bejaht worden: Getreidearten
ernhren sich ausschliesslich durch den Stickstoff des

Bodens; denjenigen der Luft vermgen sie nicht auf-

zunehmen. Ganz anders die Papilionaceen. Erbsen lassen

sich in einem absolut stickstofffreien Nhrboden an der

Luft ziehen und sie wachsen und gedeihen in demselben
auf das ppigste. Dies geschieht nicht etwa auf

Kosten desjenigen Stickstoffs, der in der Luft in Form
von Spuren Ammoniak, salpetriger Sure, organischer
Materie u. s. w. vorhanden ist; denn Luft, welche von
all diesen Beimengungen absolut befreit war, zeigte

genau dieselbe Wirkung: die Erbsen entwickelten sich

in ihr auf das Krftigste. Somit darf es nunmehr wohl
endlich als festgestellt betrachtet werden, dass die alte

Lehre, der Stickstoff der Luft sei von keinerlei Nutzen
fr die belebten Reiche, beseitigt ist. In den Papilio-
naeeeu und vielleicht noch vielen anderen Organismen
wirkt er, indem er assimiliri, wird, mchtig an der Eut-

wickelung des Pflanzenlebens mit. Eine Rolle schei-

nen bei dieser Assimilation die Knllchen zu spielen,
welche sich an den Wurzeln der Pflanzen finden und
welche Bacterien enthalten. Diese Knollen scheinen

Stoffe aus dem Boden aufzunehmen, welche, wenn selbst

nur in Spuren vorhanden, die Aufnahme des Stickstoffs

aus der Luft erleichtern. M.

C. TU. Monier: Beitrge zur Kenntniss des
Nhrwerthes einiger essbarer Pilze.

(Bot. Centralbl. 1886, Bd. XXVII, S. 130.)

Da man frher irriger Weise vielfach annahm, dass

der ganze in einem Nahrungsmittel gefundene Stick-

stoffgehalt vom Eiweiss herrhre und dass die ganze,
davou berechnete Eiweissmenge verdaulich sei, so ber-

steigt oft der auf Grund lterer Analysen berechnete
Nhrwerth den wirklichen in betrchtlichem Maasse.
Dies gilt, wie Herr Mrner in einer Versammlung der
Botoniska Sectionen af Naturvetenskapliga Student-

sllskapet i Upsala darlegte, in ganz hervorragender
Weise von den essbaren Pilzen.

Herr Mrner stellte knstliche Verdauuugsversuche
mit solchen Pilzen an, die bei 30 C. getrocknet und
der zum Verspeisen unbrauchbaren Theile beraubt

waren. Als Digestiousflssigkeiten wurden Magen- und
Pancieassaft benutzt; dieselben waren, wie Controlver-

suclie zeigten, von krftigster Wirkung auf Eiweiss.

Es ergab sich, dass der Gesammtstickstoffgehalt der

Pilze im Mittel sich folgendermaassen vertheilt: 41 Proc.

in verdaulichem Eiweiss, 33 Proc. in unverdaulichem,
26 Proc. in anderen Stickstoffverbindungen (alkaloidhn-
liche Substanzen, Amidosureu, Aminoniumsalze u. dergl.).

Im Einzelnen betrachtet, zeigt sich das Verhltniss
des verdaulichen Eiweisses zum unverdaulichen sehr

verschieden. Es betrgt z. B. bei Agaricus campestris

(Champignon) 1:0,33, dagegen bei Cantharellus eibarius

(Pfefferling) 1:1,5 oder gar 1:2. Wollte man mit fri-

schen Pilzen den tglichen Eiweissbedarf (130 g) decken,
so wrden erforderlich sein von Agaricus campestris
5,7 kg, von Cantharellus eibarius 20,3 kg. Die geringe
Bedeutung, die hiernach die Pilze als Nahrungsmittel
haben, ist um so mehr hervorzuheben, als leider gerade
die werthvolleren, wie der Champignon, am sparsamsten
auftreten. F. M.

Berichtigungen.
S. 361, Sp. 2, Z. 2 v. o. Hess: exceutrisch" statt central.

8 u. 9 V.O., 2 28'" 20 bis 28.
11 v.o. Pinie" Pincie.



No. 46. Naturwissenschaftliche Rundschau. 417

Verzeichniss neu erschienener Schriften.

(Fortsetzung von S. 3(i0.)

1. Allgemeines.

Baer, weil. Dr. Karl Ernst v., Reden, gehalten in wissen-

schaftlichen Versammlungen, u. kleinere Aufstze ver-

mischten Inhalts. 3 Thie. 2. (Titel-)Ausg. gr. 8. Braun-

schweg, Vieweg & Shn. n. IG.

Inhalt: 1. Reden. (VII, 296 9. m. Stahlst.-Bild.) (1864.)

Einzelpr. n. 4. 50. 2. Studien aus dem Gebiete der Natur-

wissenschaften. Mit 22 eingedr. Holzst. (XXV, 480 S.)

(1874 u. 76.) Einzelpr. n. 10. . 3. Historische Fragen,
m. Hlfe ler Naturwissenschaften beantwortet. Mit 1 Krt-
chen in Kpfrst. u. 3 Holzst. (XIV, 385 S.) (1874.) Einzelpr.
n. 9.

Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i./B.

2. Bd. gr. 8. (1. Hft. 36 S.) Freiburg i./B., Mohr,
n. 10.

Bibliotheca historico-naturalis, physico-chemica et mathe-
matica oder systematisch geordnete Uebersieht der in

Deutschland und dem Auslande auf dem Gebiete der

gesammten Naturwissenschaften u. der Mathematik neu
erschienenen Schriften, hrsg. v. Dr. R. v. Hau st ein.

35. Jahrg. 2. Hft. Juli Decbr. 1885. gr. 8. (S. 143

321.) Gttingen, Vandenhoeck & Ruprechts Verlag.
n. 1. 80

Du Bois-Reymond, Emil, Reden. 2. Folge. Biographie.
Wissenschaft. Ansprachen, gr. 8. (VIII, 589 S.) Leipzig
1887, Veit & Co.

n. 9.
; geb. n. 11. (1. u. 2. : n. 17.

; geb. u. 21.
)

Festschrift zur Feier d. SOOjhr. Bestehens der Ruperto-
Carola, dargebracht von dem naturhistorisch-mediein.

Verein zu Heidelberg. 2 Thie. Lex.-8. Heidelberg,
0. Winter. a u. 7.

Inhalt: A. Medicinischer Thl. (V, 137 S. m. eingedr.

Holzschn. u. 5 Tut.) B. Naturhistorischer Thl. (V, 180 S.

in. eiugedr. Holzschn. u. 2 Taf.)

Handatlas, grosser, der Naturgeschichte aller drei Reiche.

In 120 Folio-Taf., nach e. neuen patentirten Methode
in Farben ausgefhrt v. S. Czeiger, Wien. Hrsg. unter

Mitwirkg. hervorrag. Knstler u. Fachgelehrter von
Prof. Dr. Gust. v. Hayek. 2. Aufl. 25. 30. (Schluss-)

Lfg. Fol. (
4 Taf. in." 1 Bl. Text.) Wien, Perles.

n. 1.

Jahrbcher des Nassauischen Vereins fr Naturkunde.
39. Jahrg. gr. 8. (III, 196 S. m. 10 Taf.) Wiesbaden,
Nieduer. baar n. 6.

Jahresbericht der Gesellschaft f. Natur- u. Heilkunde
in Dresden. Sitzungsperiode 1885 18S6. (October 1885

bis April 1886.) Red. v. DD. Grenser u. R. Schmaltz.

gr. 8. (IV, 170 S.) Dresden, Kaufmann's Sort. in Comm.
baar n. 3.

Michelis, Prof. Dr. Frdr.
,
Autidarwiuismus. Weber's

Kritik der Weltansicht Du Bois-Reymond's und Sachs'

Vorlesungen b. Pflanzenphysiologie, zwei stumme Zeu-

gen f. die Richtigkeit meiner idealen Weltauffassung.
8. (XI, 75 S.) Heidelberg, Weiss' Verl. n. 1. 40.

Sammlung gemeinntziger Vortrge. Hrsg. vom Deut-
schen Vereine zur Verbreitg. gemeinutz. Kenntnisse
in Prag. Nr. 113 u. 114. gr. 8. Prag, Deutscher Ver-
ein, baar n. 60

Inhalt: 113. Der Oelbaum. Eine calturhistor. Skizze

\. Med.-R. Dr. A. Hedinger. (14 S.) n. 20. 114.

Die Siel'Ctibr_rer Sachsen. Von Prof. Alb. Schiel. (24 S.)

n. 40.

Sammlung gemeinverstndlicher wissenschaftlicher Vor-

trge, hrsg. v. Rud. Virchow u. Frz. v. Hol tz en-
do r ff. Neue Folge. 9. u. 10. Hft. [1. Serie 9. u. 10. Hft.]

Berlin, Habel. gr. 8.

Subscr.-Pr. an. 50; Einzelpr. n. 1. 60
Inhalt: 9. Die Hawaii-Inseln. Von Assist.-Arzt Dr.

R, Xeuhauss. (48 S.) n. 1. . 10. Die Todtschlag-
shue d. deutschen Mittelalters. Von Landger.

- 1!. Paul

l'r.iuenstUJt. (32 S.) n. 60.

Schoedler, weil. Dir. Dr. Frdr., das Buch der Natur, die

Lehren d. Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie,
Geologie, Botanik, Zoologie u. Physiologie umfassend.
Allen Freunden der Naturwissenschaft, insbesondere den

Gymnasien, Real- uud hheren Brgerschulen gewidmet.
22. verb. Aufl. [In 2 Thln.] 2. Tbl.: Mineralogie, Geo-

logie, Botanik, Zoologie u. Physiologie. Mit 683 in den
Text eingedr. Holzst. u. 1 geognost. Taf. in Farbeudr.

gr. 8. (XXXIV, 623 S.) Braunschweig, Vieweg & Sohn.
n. 4. 80

Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse
der k. b. Akademie der Wissenschaften zu Mnchen.
1S86. 1. Hft. gr. 8. (136 S. mit eingedr. Fig. u.

2 Steintaf.) Mnchen, Franz' Verl. in Comm. n.n. 1. 20
dasselbe. Inhaltsverzeichniss zum Jahrg. 1871 1885.

gr. 8. (63 S.) Ebd. n.n. 1. 20

Sitzungsberichte u. Abhandlungen der naturwissen-
schaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden. Hrsg. v. dem
Redactions-Comite. Jahrg. 1886. Jan. Juni. Mit 3 Taf.

gr. 8. (XU, 42 u. 40 S.) Dresden, Warnatz & Lehmann
in Comm. baar n.n. 3.

Steinach, Dr. Adelrich, System der organischen Ent-

wickelung, naturwissenschaftlich - kritisch dargestellt.
1. Thl.: Die Entwickelung d. Pflanzen u. Thiere. gr. 8.

(VIII, 642 S.) Basel, Schwabe. n. 8.

Tageblatt der 59. Versammlung deutscher Naturforseher
u. Aerzte in Berlin vom 18. bis 24. September 1886.

Red. v. Prof. Dr. Guttstadt, San.-R. Dr. S. Gtttt-
mann u. Dr. Sklarek. gr. 4. (Nr. 1: 60 S.) Berlin

(O. Enslin). baar n.n. 9.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesell-

schaft in Wien. Hrsg. v. der Gesellschaft. Jahrg. 1886.

36. Bd. 1. u. 2. Quartal, gr. 8. (36 u. 294 S. m.
1 Holzschn. u. 9 Taf.) Wien, Holder. Leipzig, Brock-
haus' Sort. in Comm. n. 10.

Wissen, das, der Gegenwart. Deutsche Universalbibliothek
f. Gebildete. 58. Bd. 8. Prag, Tempsky. Leipzig,

Freytag. () n. 1.

Inhalt: Die Entdeckungs- u. Forschungsreisen in den

beiden Polarzonen von J. Lwenberg. Mit 8 in den

Text gedr. Karten. (V, 152 S.)

Zeitschrift, Jenaische, f. Naturwissenschaft, hrsg. v. der
medicinisch-naturwissenschaftl. Gesellschaft zu Jena.

19. Bd. Neue Folge, 12. Bd. 4. Hft. gr. 8. (III u. S. 735

850 m. 4 Taf.) Jena, Fischer. n. 6.

2. Astronomie und Mathematik.
Abdank-Abakanowiez. Les Iutegraphes. La Courbe

integrale et ses applications. Etde sur un nouveau

Systeme d'integrateurs mecaniques. Iu-8. 5 fr.

Aldis' (\V. S.) An Elementary Treatise on Geometrical

Optics. 2nd Edition, revised. Cr. 8vo. 4 s.

Ameseder, Adf., zur Auflsung der Gleichnngen 4. u. 5.

Grades durch Beweguugsmechanismen. [Aus: Sitzungs-
bericht d. k. Akademie d. Wissensch."] Lex.-8. (6 S.)

Wien (Gerold's Sohn). n. 20

ber Configurationen u. Polygone auf biquadratischen
Curven. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."]
Lex.-8. (23 S.) Ebd. n.n. 50

zur Theorie der Thetacharakteristikeu [Aus: Sitzungs-
bericht d. k. Akademie d. Wiss."] Lex. -8. (5 S.) Wien

(Gerold's Sohn). n. 20

Autenheimer, gew. Dir. Frdr., Elementarbuch d. Differen-

tial- und Integralrechnung m. zahlreichen Anwendgn.
aus der Analysis, Geometrie, Mechanik, Physik etc. fr
hhere Lehranstalten u. d. Selbstunterricht bearb. 3. Aufl.

Mit 152 in den Text eingedr. Holzschn. gr. 8. (VIII,

522 S.) Weimar 1887, B. F. Voigt. 9.

Baur, Prof. Dr. Frz., Lehrbuch der niederen Geodsie,

vorzglich f. die prakt. Bedrfnisse der Forstmnner u.

Laudwirthe, Kameralisten u. Geometer, sowie zum Ge-

brauche an niilitr. u. techn. Bildungsanstalten. 4. venu.
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u. verb. Aufl. Mit 296 Holzschn. u. 1 lith. Taf. gr. 8.

(XVI, 577 8.) Berliu, Parey. geb. n. 12.

Bidschof, Frdr., Untersuchungen b. die Bahn d. Pla-

neten (220) Stephanie. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad.
d. Wiss."] Lex.-8. (16 S.) Wien (Gerold's Sohn).

n.n. 30

Blater, Jos., Napiertafel, enth. die 9 Vielfachen aller

Zahlen vermittelst Zusammensetzen der dazu erforderl.

Stbcheu zur bequemeren u. rascheren Ausfhrg. von

Multiplicationen u. Divisionen mit Gebrauchsanweisg.
Hrsg. nach Augabe d. Hrn. Reg.-R. A. Steinhaus er
in Wien. 12. Mit Text. gr. 8. (4 S.) Mainz, Frey
in Comin. In Futteral. n. 1.

Bobek, Privatdoc. Dr. Karl, b. hyperelliptische Curven.

[Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8.

(17 S.) Wien (Gerold's Sohn). n. 40

Chrystal's (G.) Algebra: an Eleinentary Text-Book.
Part. 1. 8vo. 10 s. 6 d.

Elements of Plane Geometry (The). Part 2 (correspon-

ding to Euclid, Books 3, 4, 5, 6). Cr. 8vo. 2 s. 6 d.

Feil, Mor., b. Euler'sche Polyeder. [Aus: Sitzungsber.
d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (30 S.) Wien (Gerold's

Sohn). n.n. 50

Fuhrmann, Realgymn.-Oberlehr. W., Wegweiser in der
Arithmetik

, Algebra u. niedern Analysis ,
bestehend

in e. geordneten Sammig. v. Begriffen, Formeln und
Lehrstzen in diesen Discipliuen. gr. 8. (63 S.) Leipzig,
Teubner. cart. n. 1.

Fuss, Sem.-Lehr. Cour., Sammlung der wichtigsten Stze
aus der Planimetrie und Stereometrie. Fr Lehrerbil-

dungsanstalten bearb. gr. 8. (IV, 48 S.) Nrnberg, Korn.
n. 75

Gegenbauer , Leop. , die mittlere Anzahl der Darstel-

lungen e. ganzen Zahl durch e. Summe v. bestimmten
Vielfachen von Quadraten. [Aus: Sitzungsber. d. k.

Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (7 S.) Wien (Gerold's Sohn).
n. 20

ber die Classenanzahl der quadratischen Formen von

negativer Determinante. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad.
d. Wiss."] Lex.-8. (8 S.) Ebd. n. 20
arithmetische Notiz. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad.

d. Wiss."] Lex.-8. (8 S.) Wien (Gerold's Sohn).
n. 20

Giesing, Realgymn.-Oberlehr. J.
,
Leben und Schritten

Leonardos da Pisa. Ein Beitrag zur Geschichte der
Arithmetik d. 13. Jahrh. 4. (35 S.) Dbeln (Schmidt).

baar n. 2. 50

Halplien (G. H.). Traite des fonctions elliptiques et

de leurs applications. Premiere partie : Theorie des

fonctions elliptiques et de leurs developpements en
series. Avec figures. Gr. in-8. 15 fr.

Heinze, weil. Prof. Dr. Karl, genetische Stereometrie.

Bearb. v. Gymn.-Lehr. Frz. Lcke. Mit (12) lith. Taf.

gr. 8. (XII, 194 S.) Leipzig, Teubner. n. 6.

Hochheini, Prof. Dr. Ad f., Aufgaben aus d. analytischen
Geometrie der Ebene. 3. Hft. Die Kegelschnitte. 2. Abtlg.
A. u. B. gr. 8. Leipzig, Teubner.

n. 2. 80 (I. HI. : n. 8. 60)
Inhalt: A. Aufgaben. (67 S.) n. 1. 20. B. Auf-

lsungen. (94 S.) n. 1. 60.

Hofmann, Fritz, die Constructionen doppelt berhrender
Kegelschnitte m. imaginren Bestimmungsstcken. Eine

Wanderg. durch die Theorie der Kegelschnitte in dop-
pelter Berhrg. an der Hand anschaul. Methoden, gr. 8.

(IV, 109 S. m. Fig.) Leipzig, Teubner. n. 3. 20

Jacobi's, C. G. J., gesammelte Werke. Hrsg. aufVeran-

lassg. der knigl. preuss. Akademie der Wissenschaften.
4. Bd. Hrsg. v. K. Weierstrass. gr. 4. (V, 541 S.)

Berlin, G. Reimer.
n. 18. (14. u. Suppl.-Bd.: n. 83.

)

Kohn, Privatdoc. Dr. Gust., ber das Vierseit und sein

associirtes Viereck, das Fnfflach und sein associirtes

Fnfeck. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."]
Lex.-8. (39 S.) Wien (Gerold's Sohn). n. 60

Krger, Heinr.
,

die Focaleigenschaften der cubischen
Raumcurven. Inaugural - Dissertation, gl

-
. 8. (56 S.)

Breslau 1885, (Khler). baar n. 1.

Khnert, Obsev. Dr. Frz., b. die definitiven Elemente
d. Planeten (153) Hilda. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad.
(I. Wiss."J Lex.-8. (35 S.) Wien (Gerold's Sohn).

n. 60,

Lampel, Aut., ber Drehschwingungen e. Kugel m. Luft-
widerstand. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."]
Lex.-8. (23 S.) Wien (Gerold's Sohn). n. 45

Mahler, Assist. Dr. Ed., Untersuchung e. im Buche
Nahum" auf d. Untergang Ninive's bezogenen Finster-

niss. [Zusatz zur Abhandig.: Astronomische Unter-

suchgn. b. in hebr. Schriften erwhnte Finsternisse.

II. Thl."] (Mit 2 Karten.) [Aus: Sitzungsber. d. k.

Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (15 S.) Wien (Gerold's Sohn).
n. 80

Marie (Maximilien). Histoire des sciences mathemati-

ques et physiques. Tome IX : De Lagrange Laplace.
In-12. 6 fr.

L'ouvrage sera complet en 12 volumes.

Mertens, F., b. die bestimmten Eigenschaften der Resul-
tante v. n-Formen m. -Vernderlichen. [Aus: Sitzungs-
ber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (40 S.) Wien (Ge-
rold's Sohn). n. 60

b. die Invarianten dreier ternren quadratischen For-
men. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8.

(16 S.) Wien (Gerold's Sohn). n. 35

Nachrichten, astronomische. Hrsg.: Dir. Prof. Dr. A.

Krueger. 114. u. 115. Bd. 24 Nrn. (B.) gr. 4.

Kiel. (Hamburg, Maucke Shne.)
baar a. Bd. n.n. 15.

Niessl, Prof. G. v., Bahnbestimmungen d. Meteors vom
17. Juni 1885. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d.

Wiss."] Lex.-8. (13 S.) Wien (Gerold's Sohn). n.n. 30

Oppolzer, Hofr. Prof. Th. Ritter v., Entwurf einer Mond -

theorie. (Aus: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.") Imp.-4.

(37 S.) Wien, Gerold's Sohn in Comm. n. 2.

Proctor (Richard A.). Nouvel atlas Celeste comprenaut
14 cartes, precede d'une introduction sur l'etude des

constellations, augmente de quelques etudes d'astronomie
stellaire. Traduit de l'anglais sur la 6te etlition par
Philippe Gerigny. In-8. 6 fr.

The Moon : Her Motions, Aspect, Sceuery ,
& Physical

Conditions. 2 Photographs. 3rd Edit. Cr. 8vo. 6 s.

Sehirdewahn, Geo., b. das Umkehrproblem der hyper-
elliptischen Integrale 3. Gattung u. 1. Ordnung, lnau-

gural-Dissertation. gr. 8. (30 S.) Leipzig. (Breslau,

Khler.) baar n. 1.

Schrn, Dir. Prof. Ludw., siebenstellige gemeine Loga-
rithmen der Zahlen von 1 bis 108 000. 20. rev. Ster.-

Ausg., Taf. I. des Gesammtwerkes in 3 Tafeln. Lex.-8.

(VIII, 22 und 202 S.) Braunschweig, Vieweg & Sohn.
2. 40

Schurig- ,
Rieh. , Himmels-Atlas

,
enth. alle mit blossen

Augen sichtbaren Sterne beider Hemisphren. Nach den
besten Quellen bearb. Fol. (8 ebromolith. Karten m.
2 Bl. Text.) Leipzig, Pfau. cart. 3.

Sersawy, Privatdoc. Dr. Vict.
,

b. den Zusammenhang
zwischen den vollstndigen Integralen u. der allge-
meinen Lsung bei partiellen Differentialgleichungen
hherer Ordnung. [Aus: Denkschr. d. k. Akad. d.

Wiss."] Imp.-4. (34 S.) Wien, Gerold's Sohn in Comm.
n. 1. 80

Smith's (Charles) An Elementary Treatise on Solid Geo-

metry. 2nd Edition. Cr. 8vo. 9 s. 6 d.

Vierteljahrsschrift d. astronomischen Gesellschaft. Hrsg.
v. den Schriftfhrern der Gesellschaft: E. Schoenfeld
u. H. Seeliger. 21. Jahrg. 2. Hft. gr. 8. (S. 69150.)
Leipzig, Engelmann in Comm. () n. 2.

Vormung, Techniker fr. Lehr. Frdr., die reducirten Quer-
summen und ihre Anwendung zur Coutrole v. Rech-

nungs-Ergebnissen, in leichtfassl. Anweisg. f. Bau- und

Rechnungsbeamte, Kaufleute u. Landwirthe, sowie Statist.

u. sonstige wissenschaftl. Rechner. Mit e. Vorworte v.

Geh. Reg.-R. Dir. Prof. Dr. Frster. 2. Aufl. 8. (17 S.)

Eberswalde, Wolfram in Comm. n. 50

Weber, Ingen. W.
,
Sternkarte m. drehbarem Horizont.

Kreisrund. Durchm. : 42 cm. Rosslau a/E. (Leipzig,
Hinrichs' Sort.) Auf Pappe gezogen. baar n.n. 5.

Wirtinger, stud. phil. W., b. rationale Raumcurven
4. Ordnung. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."]
Lex.-8. (18 S.) Wien (Gerold's Sohn). n. 40

Wolf (C). Les Hypotheses cosmogoniques. Examen des

theories scientifiques modernes sur l'origiue des mondes,
suivi de la traduetion de la Theorie du ciel, de Kant
Gr. iu-8. 6 fr. 5.
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3. Physik und Meteorologie.

Behse, Rekt. Dr. W. H., Lehrbuch d. Physik f. hhere

Brgerschulen u. technische Lehranstalten. Mit 229 in

d. Text gedr. Abbilden, gr. 8. (XVIII, 229 S.) Weimar
1887, B. F. Voigt 4. 50

Berliner, Arnold, zur Molecularrefractioii organischer

Flssigkeiten. Inaugural - Dissertation, gr. 8. {''' S.)

Breslau (Khler). baar n. 1.

Boltzmann, Dr. Lud., d. 2. Hauptsatz d. mechanisches
Wrmetheorie. Vortrag, geh. in der feierl. Sitzg. der

kaiserl. Akademie der Wissenschaften am 29. Mai 1886.

8. (35 S.) Wien, Gerold's Sohn in Comm. n.n. 50

Collet (A.). Traite theorique et pratique de la regula-
tion ei de la conipensatiou des compas avec ou saus

relevements; c pas compense de sir "Williams Thom-
son et appareils auxiliaires

; compas compense et com-

pas correcteur de M. J. Peicbl. 2te Edition, revue et

augmentee. Avec planches et figures. In-8. 10 fr.

Elsas, Privatdoc. Dr. Ad., b. die Psychophysik. Physi-
kalische u. erkenntuisstlieoret. Betrachtgn. gr. 8. (VII,

76 S.) Marburg, Elvert's Verl. n. 2.

Exner, Prof. Frz., ber die Ursache und die Gesetze der

atmosphrischen Elektricitt.. [Mit 1 (lith.) Tai'.] [Aus:
Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex. -8. (64 S.)

Wien (Gerold's Sohn). n. 1. 50

Ganot's Physics Elementary Treatise on. Translated
bv E. Atkiuson

,
Ph. D. 12th Edition, revised and

enlarged. 8vo. 15 s.

Groenouw, Arth., Beitrge zur mathematischen Berech-

nung der Wirkung prismatischer Brillen. Inaugural-
Dissertation. gr. 8. (37 S. m. 1 Tat.) Breslau (Khler).

baar n. 1.

Helm's (Geo. Fredk.) Short Siglit, Long Sight, and Astig-
niatism: an Elementary Guide to Befractiou of theEye.
Cr. 8vo. 3 s. 6*d.

Hornberger, Dr. E.
, graphische Darstellungen f. den

meteorologischen Unterricht. 1. Lfg. qu. gr. Fol. (2 ein-

fache u. 3 lith., z. Tbl. color. Doppeltaf.) Kassel, Fischer.

n. 8.
; Einzelpr. f. die einfache Taf. n. 1.

;
f. die

Doppeltaf. n. 2.
;

f. Aufziehen auf Leinw. m. Stben
f. die einfache Taf. n.n. 1. 50

;
f. die Doppeltaf.

n.n. 2.

Jahrbuch d. meteorologischen Beobachtungen d. Wetter-
warte der Magdeburgischen Zeitung, Station I. Ordng.
Hrsg. v. Dr. R. Assmaun. 3. Jahrg. 1884. gr. 4.

(V, 58 S. m. 12 Taf.) Magdeburg, Faber, cart.

baar 7. 50

Kohlrauseh, a) Leber elektrolytische Metallverstelungeu.
b) Einige Versuche in. fester und flssiger Kohlensure.

[Aus: Sitzungsber. d. Wrzh. phys. -med. Gesellsch."]
gr. 8. (2 S.) Wrzburg, Stahel. baar 15

Lang, Vikt. v., Bestimmung der Tonhhe e. Stimmgabel
mit dem Hipp'schen Chronoskop. [Mit 1 Holzschn.)

[Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d.Wiss."] Lex.-8. (10S.)
Wien (Gerold's Sohn). n.n. 25

Liznar, J., b. den Stand d. Normalbarometers d. meteoro-

logischen Institutes in Wien gegenber den Normal-
barometern der anderen meteorologischen Oentralstelleu

Europa's. [Au-: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."]
Lex.-8. (- I S.i Wien (Gerold's Sohn). n.n. 50

Loschmidt, <L, Schwiuguugszahlen e. elastischen Hohl-

kugel. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. "J Lex.-8.

(13 S.) Wien (Gerold's Sohn). n.n. 30
Meiser i Mertig, Anleitung zum experimentellen Stu-

dium der Physik. l.Thl.: Galvanische Elektricitt. gr. 8.

i
''

S.) Dresden. (Leipzig, Baldamus.) u. 1. 50

Michalke, Carl, r/ntersuchuuigen b. die Exstinktion d.

Sonnenlichtes in der Atmosphre. Inaugural-Dissertation.
-t. 8. (58 S.) Breslau (Khler). baar n. 1.

Morelle (Emile). L'Air atmospherique. In-8. 2 fr. 50

Obermayer, A. v., u. M. Bitter v. Pichler, ber die

Einwirkung der Entladung hochgespannter Elektricitt
a. feste in Luft suspendirte Theilchen. [Aus: Sitzungsber.
d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (12 S.) Wien (Gerold's
Sohn). n.n. 25

Plenkner, Civ.-Ingen. Willi., Beitrag zur Lsung d. Frage
ber das Verhltniss zwischen Niederschlagsmenge und

Abflussmenge eines Flussgebietes. [Aus : Mittheilungen
d. Archit.- u. Ingen.-Vereins im Kgr. Bhmen."] gr. 8.

(8 S. m. 1 Fig.) Prag (Bursik & Kahout). baar 30

Roth, Frdr., der Einfluss der Reibung auf die Ablenkung
der Bewegungen lngs der Erdoberflche, gr. 8. (34 S.)

Halle, Schmidt. n. 80

Symons' (G. J.) British Rainfall, 1885. 8vo. 10 s.

Tissandier (Gaston). La Photographie en ballon. Avec
une planche et 8 figures. In-12. 2 fr. 25

Todhunter's (I.) A History of the Theory of Elasticity.
Vol. 1.: Galilei to Saint-Venaut, 16391850. 8vo. 25 s.

Wootton's (Henry) Three Hundred Problems in Chemical

Physics and Specific Gravities. With Key. Cr. 8vo.

limp. 3 s.

4. Chemie und chemische Technologie.

Ahrens, Fei., Untersuchungen b. Octylbenzol. Inaugural-
Dissertation. gr. 8. (62 S.) Breslau (Khler).

baar n. 1.

Baumert, Privatdoc. Dr. Geo., Beitrge zur Kenntniss
der californischen Weine, nebst e. Anh. ber die Zu-

sammeusetzg. amerikan. Weine, californ. Weinlandserde
u. e. californ. Grape Brandy". Eine monographische
Untersuchg. a. d. knigl. ehem. Institute z. Halle a. S.

[Aus : Laudw. Versuchs-Statiouen."] gr. 8. (50 S.)

Berlin, Parey. n. 1. 50

Boutan (E.). Le Diamant. Gr. in-8. illustre. 20 fr.

Extrait de l'Encyc.lopedie chimique.
Cazeneuve (Paul). La Coloration des vins par les

couleurs de la houille. Methode analytique. Avec 1

planche. In-12. 3 fr. 50

Courant, Emil, b. Versuche zur Darstellung der Dithio-

schwefelsure und Beitrge zur Kenntniss des Phenyl-

azoacetessigthers. Inaugural-Dissertation. gr. 8. (30 S.)

Breslau (Khler). baar n. 1.

Cuny, Geo., b. die Zersetzung d. Natrium-Aluminats d.

Wasser. Inaugural-Dissertation. gr. 8. (33 S.) Breslau

(Khler). baar n. 1.

Ellis' (George E. R.) Papers in Inorganic Chemistry.
With Numerical Answers. Fcp. 2 s.

Fortschritte, die, der Chemie. Nr. 7. 1886. [Aus:
Revue der Naturwissenschaften."] 8. (244 S.) Leipzig,

E. H. Mayer. n. 4.

Fresenius, Prof. Dr. Heiur., chemische Untersuchung d.

Schtzenhof-Quelle zu Wiesbaden. Im Auftrage des

Gemeinderathes der Stadt Wiesbaden ausgefhrt, gr. 8.

(38 S.) Wiesbaden, Kreidel. n. 80

Fremy (E.) Chimie veg^tale. La Ramie. In-8.

Cart., 5 fr.

Gallineck, Alfr., b. d. Sulfurirung d. Phenylhydrazine.
Inaugural-Dissertation. gr. 8. (34 S.) Breslau (Khler).

baar n. 1.

Handbuch der chemischen Technologie. In Verbiudg.
m. mehreren Gelehrten u. Technikern bearb. u. hrsg.
v. weil. Prof. Dr. P. A. Bolley. Nach dem Tode des

Hrsg. fortgesetzt v. Hofr. Prof. Dr. K. Birnbaum.
6. Bds. 5. Gruppe, 1. Abth. 1. Lfg. gr. 8. Braun-

schweig, Vieweg & Sohn. n. 4.

Inhalt: Die Fabrikation des Papiers, nebst Gewinnung
der Fasern aus Ersatzstoffen, insbesondere aus Holz, Stroh

u. Alfa, sowie die Fabrikation der Pappe, d. Buntpapiers,
des Pergameutpapiers, der Tapeten etc. u. Anleitung zur

Prfung des Papiers auf seine Eigenschaften u. Zusammen-

setzung v. Prof Egbert Hoyer. Mit zahlreichen cingedr.
Holzst'. 1. Lfg. (128 S.)

Honigmann, Geo., zur Entstehung d. Acetons. [Aus d.

ehem. Laboratorium der Breslauer medicin. Klinik.]

Inaugural-Dissertation. gr. 8. (39 S.) Breslau (Khler).
baar n. 1.

Hugounenq. (le Dr. L.). Les Alcaloides d'origine
animale. In-8. 2 fr.

Jacobsen, Dr. Emil, chemisch-technisches Repertorium.
Uebersichtlich geordnete Mittheilgn. d. neuesten Erfin-

dungen, Fortschritte u. Verbessergn, auf dem Gebiete

der techn. u. industriellen Chemie, mit Hinweis auf

Maschinen, Apparate u. Literatur. Mit in den Text

gedr. Holzschn. 1885. 2. Halbjahr. 1. Hlfte, gr. 8.

(128 S.) Berlin, Gaertner. n. 3. 20

(I. u. IL 1.: n. 11. )

Jahresbericht b. die Fortschritte der Chemie und ver-

wandter Theile anderer Wissenschaften. Unt. Mitwirkg.
v. A. Borntrager, A. Elsas, E. Erdmann etc. hrsg. v.

F. Fittica. Fr 1884. 3. Hft. gr. 8. (LVI u. S. 961

1364.) Giessen, Pdcker. n. 10.



420 N atu rwi B s eus oh aftli eil e Rundschau. No. 46.

Leplay (Hippolyte). Etde chimique sur la betterave

;'i sucre (1882-1885). Gr. iu-8. (Compiegne.) 1 fr. 50

Menzel, Dr. Paul Otto Jos., die Unschdlichmachung
der stdtischen Kloakenauswrfe durch den Erdbodeu.

Versuche, die in den J. 1881 1884 an der land- u.

forstwirthschaftl. Akademie Petrowsky bei Moskau vom
Staatsr. Doz. Anatol Anekcaudrowitsch Fadejeff aus-

gefhrt wurden. Aus dem Rufs, bers, u. m. einigen
Bemerken, sowie Zeichgn. versehen, gr. 8. (IV, 137 S.)

Leipzig, Scholtze. n. 4. 50

Remsen's (Ira) An Introduction to. the Study of Chemi-

stry. Cr. 8vo. 6 s. 6 d.

Staats, Frdr., b. Asaron. Inaugural-Dissertatioii. gr. 8.

(30 S.) Breslau 1885 (Kolller). haar n. 1.

Teehno-Chemical Receipt Book (The). Edited, with

Additions, by W. T. Branut & H.Wahl. 78 Engraviugs.
Cr. 8vo. 10 s. 6 d.

Thibaut (le Dr.). Des Alcaloides des strychnees.
Gr. in-8. 4 fr.

Wanklyn's (J. Alfred) The Gas Engineer's
'

Che-
mical Manual. Cr. 8vo. 5 s.

Wunderlich, Dr. Aemilius
, Configuration organischer

Molecule. gr. 8. (32 S.) Leipzig, Leitholdt in Comm.
n. 1.

5. Geologie, Mineralogie, Bergbau.
Abhandlungen zur geologischen Specialkarte v. Preussen

u. den Thringischen Staaten. Hrsg. von der knigl.
preuss. geolog. Landesanstalt. 8. Bd. 1. Hft. Lex. 8.

Berlin 1885, Parey in Comm. n.n. 12.

Inhalt: Geognostische Beschreibung der Umgegend von

Berlin v. G. Berendt u. W. D a m e s unter Mitwirkg.
v. F. Klockuiann. Zur Erluterung der geolog. Uebersichts-

karte der Umgegend v. Berlin, 1:100,000 in 2 Blttern

(Chromolith. Imp.-Fol.). (113 S.)

Abhandlungen, palontologische. Hrsg. v. W. Dam es
u. E.Kays er. 3. Bd. 3. Hft. gr. 4. Berlin, G.Reimer.

n. 16.

Inhalt: Die Cyathophylliden u. Zaphrentiden d. deutsch.

Mitteldevon
, eingeleitet durch den Versuch e. Gliederg.

desselben von F. Frech. Mit 8 Taf. u. 23 Holzschn.

(120 S. m. 8 Bl. Erklrgn )

Beitrge zur geologischen Karte der Schweiz. Hrsg. v.

der geolog. Commission der Schweiz, naturforsch. Gesell-

schaft auf Kosten der Eidgenossenschaft. 24. Lfg. gr. 4.

Bern, Schmid, Franeke & Co.

haar n. 26.
;
Atlas dazu n. 9.

Inhalt: Centvalgebiet der Schweiz, enthalten auf Bl. XIII,

bearb. v. Prof. Dr. A. Baltzer, DD. F. J. Kaufmann
u. C. Moesch, nebst e. palontolog. Beilage v. Prof. Dr.

K. Mayer-Eymar. (VIII, 608 S.) n. 26^ . Atlas.

(30. Taf. m. 12 S. Test.) n. 9.

Bourgeat (l'ahhe). Abrege de geologie. Avec 114

figures et une carte. In-12. 3. fr.

Brezina, A., u. E. Cohen, d. Structur u. Zusammensetzg.
der Meteoreisen, erlutert durch photograph. Abbildgn.
getzter Schnittflchen. Die Aufnahmen v. J. Grimm
in Ofi'enburg. 1. Lfg. gr. 4. (9 Taf. m. 7 Bl. Text.)

Stuttgart, Schweizerbart. In Mappe. n.n. 20.

Bruder, Geo.
,
neue Beitrge zur Kenntniss der Jura-

ablagerungen im nrdlichen Bhmen. II. (Mit 1 Taf.

u. 1 Holzschn.) [Mittheilungen aus dem geolog. In-

stitute der k. k. deutschen Universitt in Pag Nr. 6.)

[Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d.Wiss."] Lrx.-8. (22 S.)
Wien (Gerold's Sohn). n. 60 (I. u. IL: n. 2.

)

Eck, Heinr., geognostische Karte der weiteren Umgebung
der Eenchbder [Gegenden v. Oberkirch, Oppenau, Aller-

heiligen, Autogast. Griesbach , Petersthal, ippoldsau,

Schapbach , Gengenbach, Offenburg]. 1:50000. Chromo-
lith. gr. Fol. Lahr 1885, Schauenburg. In Leinw.-Carton.

n. 2.

Festenberg-Packiseh, Bergrath a. 1). Herrn, v.
,
Ent-

wickelung, Lage und Zukunft des niederschlesischen

Steinkohlenbergbaues, technisch, statistisch und volks-

wirtschaftlich beleuchtet n. m. Bewilligung u. Unter-

sttzung. Seitens d. Vereins f. die bergbaul. Interessen

Niederschlesiens hrsg. 4. (III, 88 S. in. 2 Karten.) Bres-

lau, Woywod. n. 3.

Pltzkarte. Uebersichtsblatt. 1:200 000. Chromolith. Fi. 1.

Ebd. n.n. 1.
; cplt. 43 Sectioneu. 21 Grundrisse, Subcr.- '

Pr. n.u. 200.

Frauscher, Dr. Karl Ferd., das Uuter-Eocn der Nord-

alpen und seine Fauna. 1. Tbl. Lamellibranchiata.

(Mit 12 Taf., 1 Holzschn. u. 3 Tab.) [Aus: Denkschr.
d. k. Akad. d. Wiss."] Imp.-4. (234 S.) Wien, Gerold's

Sohn in Comm. n. 18.

Fuchs, Prof. Dr. C. W, C, Statistik der Erdbeben von
18651885. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."]
Lex.-8. (411 S). Wien (Gerold's Sohn). n. 6. 40

Gehmacher, Arth., Goldsand m. Demantoid vom alten

Ekbatana u ( Hamadan. [Aus: Annalen d. k. k. natur-

histor. Hofmuseums."] Lex.-8. (4 S.) Wien, Holder.
n. 60

Geinitz, Prof. Dr. F. E., die Seen, Moore und Flusslufe

Mecklenburgs. Ein Versuch zur Erklrg. der Entstehg.
der Seen u. Wasserlufe der norddeutschen Diluvialland-

schaft, sowie der Ksteubildg. Mit 1 Karte u. 2 Taf.

gr. 4. (XII, 132 S.) Gstrow, Opitz & Co. in Comm.
n. 8.

Goeppert, H. It., u. A. Menge, die Flora d. Bernsteins
u. ihre Beziehungen zur Flora der Tertirformation u.

der Gegemvart. Nach deren Hinscheiden selbststndig
bearb. u. fortgesetzt v. H. Conwentz. 2. Bd. Die

Angiospermen d. Bernsteins v. Dr. H. Con wen tz. Mit
13 frb. Taf. in Lith. Mit Untersttzg. d. westpreuss.

Proviuzial-Landtages hrsg. von der naturforsch. Gesell-

schaft in Danzig. Imp.-4. (XI, 140 S. m. 13 Bl. Er-

klrgn.) Dnnzig. Leipzig, Engelmann in Comm.
n. 30. (1. u. 2.; n. 50.

)

Groth, P., Bepertorium der mineralogischen u. krystallo-

graphischen Literatur vom Ende des Jahres 1876 bis zu

Anfang des Jahres 1885 u. Generalregister d. Zeitschr.

fr Kristallographie und Mineralogie. Bd. I X. gr. 8.

(VI, 208 u. 146 S.) Leipzig, Engelmann. n. 11.
;
Eiubd.

n.n. 1. 50; Bepertorium ap. n. 7.
;
Einbd. n.n. 1.

;

Gnneralregister ap. n. 5.
;
Einbd. n. n. 1.

Hoernes (R.). Manuel de paleontologie. Traduit de
l'allemand par L. Dollo. Avec 672 gravures. Gr. in-8.

20 fr.

A ete puplie en 5 fascicules.

Karsten, Prof. Dr. Herrn., geologie de l'ancienne Colombi
Bolivarienne Venezuela. Nouvelle-Grenade et Equador.
Avec 8 planches et 1 carte geologique. gr. 4. (V, 62 S.)

Berlin, Friedlnder & Sohn. n. 12.

Kleyer, Feldm. Geom. I. Kl. Dr. A., Lehrbuch d. Gonio-
metrie (Winkelmessungslelire), m. 307 Erklrgn. u. 52

in den Text gedr. Fig., nebst e. Sammig. v. 513 ge-
lsten u. ungelsten analogen Aufgaben. Zum Gebrauch
an niederen u. hheren Schulen

,
wie zum rationellen

Selbststudium bearb. nach eigenem System, gr. 8. (IX,
346 S.) Stuttgart, Maier. u. 7.

Nathorst (A. G.). Nouvelles observations sur des

traces d'animaux et autres phenomenes d'origine pure-
ment mecanipue, decrits comme algties fossiles". Avec
5 planches. In-4. (Stockholm.) 12 fr.

Poeta, Phpp. ,
ber einige Spongien aus dem Dogger d.

Fnfkirchner Gebirges. Mit 2 (Lichtdr. )Taf. [Ans: Mit-

theilgn. aus dem Jahrb. d. kngl. Ungar, geolog, Anst."]
Lex.-8. (15 S. m. 2 Bl. Erklrgn.) Budapest (Kilin).

n. 1.

Posewitz, Dr. Thdr., die Zinninselu im indischen Ocean.

II. Das Zinnerzvorkommen u. d. Zinngewiung. in Bangka.
Mit 1 (lith.) Taf. [Aus: Mittlieilgn. aus dem Jahrbuche
der knigl. ungarischen geol. Anstalt."] 8. Bd. 2. Hft.

Lex.-8. (52 S.) Budapest (Kilin). n. 1. 50

(I. u. II: n. 3. 50)

Sandberger, ber die von der k. k. sterreichischen Be-

gierung veranlassten Untersuchungen an den Erzgngen
v. Pfibram in Bhmen. [Aus: Sitzungsber. d. Wrzb.
phys.-med. Gesellsch."] gr. 8. (6 S.) Wrzburg, Stahel.

baar 30

Schuster, Dr. Max, Resultate der Untersuchung d. nach
dem Schlammregen vom 14. Octbr. 1885 in Klagenfurt
gesammelten Staubes. (Mit 2 Taf.) [Aus: Sitzungsber.
d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (36 S.) Wien (Gerold's

Sohn). n. 1.

Specialkarte, geologische, d. Knigr. Sachsen. 1:25000.

Hrsg. vom k. Finanz-Ministerium. Bearb. unter d. Leitg.
v. Herrn. Credner. Sect. 134. Chromolith. qu. gr. Fol.

Mit Erlutergn. gr. 8. Leipzig, Engelmann in Comm.
n.n. 3.

Inhalt: Treuen- Hcrlasgrn. Von K. Dalmer. (89 S.)
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Stahl, Dr. W., b. Raffination, Analyse u. Eigenschaften
(I. Kupfers, gr. 8. (III, 72 S.) Clausthal, Cppenborn.

n. 2. 80

Uebersiclitskarte, geologische, der Umgegend v. Berlin.

1 : 100,000. 2 Blatt. Hrsg. v. der knigl. preuss. geolog.

Landesanstalt. Cliromolith. Imp.-Fol. Nebst Text:

Geognostische Beschreibg. der Umgegend v. Berlin von

G. Her en dt u. "W. Dame, unter Mitwirkung von

F. Kloekmann. Lex.-8. (113 S.) Berlin 1885, Parey
in Comm. n -n - "2-

Vacek, M., ber die Fauna der Oolithe v. Cap. S. Yigilio

verb. in. e. Studie ber die obere Liasgrenze. Mit 20

lith. Taf. u. 3 Zinkotypien. [Abhandlungen der k. k.

geolog. Reichsanstalt, 12. Bd. Nr. 3.] Imp.-4. (156 S.

ni. 20 Bl. Erklren.) Wien, Holder in C'onini. n. 44.

Zeitschrift f. Kristallographie u. Mineralogie, unter

Mitwirkg. zahlreicher Fachgenosseu d. lu- u. Auslandes

hrsg. v. P. Groth. 12. Bd. 1. Hft. gr. 8. (96 S. m
IS Holzschn. u. 3 Steintaf.) Leipzig, Engelmanu.

n. 6.

Generalregister zu Bd. I X. Hrsg. u. bearb. v. P.

Groth. gr. 8. (146 S.) Leipzig. Engehnann n. 5.
;

Einbd. "" '

6. Zoologie und Palaeontologie.

Albi echt, Prof. Dr. Paul, Herr Paul Alhrecht zum letz-

ten Male". Antwort auf den gleichnam. Aufsatz d.Hrn.

Geh.-R. Prof. Dr. V. Klliker vom 12. August 1885 in

den Sitzungsberichten der Wrzhurger Physicalisch-rne-

dicin. Gesellschaft vom J. 1885. [Aus: Sitzungsber. der

Wrzh. phys.-med. Gesellsch."] gr. 8. (7 S.) Wrzburg,
Stabe!, haar 30

Arbeiten aus dem zoologischen Institute der Universitt

Wien u. d. zoologischen Station in Triest. Hrsg. v. Prof.

Dir. Dr. C. Claus. Tom. VII. 1. Hft. Mit 4 Taf., 4 Zin-

kogr. u. 5 Holzschn. gr. 8. (132 S.) Wien, Holder.
u. 11. 20.

Archiv f. mikroskopische Anatomie, hrsg. von v. la Va-
lette St. George u. W. Waldeyer. Fortsetzung von

Max Schultze's Archiv. 27. Bd. 3. Hft, gr. 8. (S. 385

480 m. 1 Holzschn. u. 11 Taf.) Bonn, Cohen & Sohn.
u. 12. (1 3.: n. 34. )

Archiv f. Naturgeschichte. Gegrndet v. A. F. A. Wieg-
mann. Fortgesetzt v. W. F. Erichson, F. H. Troschel

u. E. v. Martens, Hrsg. v. Gust. Dr. F. Hilgendorf.
52. Jahrg. 1886. 1. Bd. 1. Hft. u. 2. Bd. 2. Hft. gr. 8.

Berlin, Nicolai's Verl. baar n. 19.

I, 1. (112 S. ni. 5 Taf.)n. 7.. - 11,2. (328 S.) n. 12.

Bericht b. die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete

der Entomologie whrend d. J. 1885 v. Dr. Phpp. Bert-

kau, gr. 8. (IV, 328 S.) Berlin, Nicolai's Verl.

n. 12.

Bernhardt, Dr. Gust., Kferbuch. Eine Auleitg. zur

Kenntniss der Kfer im Allgemeinen ,
wie auch zur

zweckmss. Einrichtg. v. Kfersammlgn. Mit, 72 color.

Abbildgn. auf 5 Taf. 8. Aufl. 12. (IV, 141 S.) Halle, Hen-

del, geb. n. 1.

Btschli, Prof. Dir. O., Zoologie, vergleichende Anatomie

u. die zoologische Sammlung an der Universitt Heidel-

berg seit 1800. Zusammengestellt zur V. Sculrfeier

der Universitt, gr. 8. (30 S.) Heidelberg, Koester in

Comm. n- 60

Claus, C, b. d. Classification der Medusen, m. Rcksicht

auf d. Stellung der sog. Peromedusen, d. Peripliylliden

u. Pericolpiden. Mit 4 Ziukogr. [Aus: Arbeiten aus

d. zoolug. Instit. d. Univ. Wien."] gr. 8. (14 S.) Wien,
Holder. 1- 20

b. Deiopea kalokteimta Chun als Ctenophore der

Adria. Nebst Bemerkungen b. d. Architektonik der

Rippenquallen. Mit I Taf. [Aus : Arbeiten aus d. zool.

Inst it. d. Univ. Wien".] gr. 8. (14 S.) Ebd. n. 2. 80

Prof. E., Ray Lancester's Artikel Limulus an Arachnid

u. d. auf denselben gegrndeten Prtensionen u. An-

schuldigungen. [Aus: Arbeiten aus. d. zool. Instit. d.

Univ. Wien".] gr. 8. (16 S.) Ebd. n. 1.

Grobben, Prof. Dr. Carl, zur Kenntniss der Morphologie
u. der Verwandtschaftsverhltnisse der Cephalopoden.
Mit 4 Holzschn. [Aus: Arbeiten aus d. zool. Instit. d.

Univ. Wien."] gr. 8. (22 S.) W
T

ien, Holder. n. 1. 60

Kirchner, Prof. Dr. O., u. Dr. F. Blochmann, die

mikroskopische Pflanzen- u. Thierwelt d. SsBWassers.

Bevorwortet v. Prof. Dr. O. Btschli. (2 Tille.) 2. Till.

n00b. 4. Braunschweig, Gebr. Haerhig. cart.

n. 20. (cplt.: n. 30. )

Inhalt: Hie mikroskopische Thierwelt d. Ssswassers.

Von Privatdoc. Assist. Dr. Frdr. Blochmann. Mit 7 (lith.)

Taf. Abbildgn. in Gravren. (IV, 122 S.)

Kobelt, Dr. W., Fauna der nassauischen Mollusken.

1. Nachtrag. Mit 8 Taf. [Aus: Jahrbb. d. nass. Ver-

eins f. Naturkde."] gr. 8. (36 S.) Wiesbaden, Nieduer.

baar n. 3. (Hauptwerk u. 1. Nachtrag: n. 8. )

Landois, Prof. Dr. H., Westfalens Tbierlebeu. (2. Tl.)

Die Vgel in Wort u. Bild. Hrsg. v. d. zoolog. Sektion

f. Westfalen u. Lippe unter Leitung ihres Vorsitzenden

Prof. Dr. H. L. Mit 1 Titelbild, 13 Vollbildern nach

Orig.-Zeichngn. in Holzschn. u. zahlreichen Text-Illustr.

4fi, (Schluss-)Lfg. gr. 8. (S. 193364.) Paderborn,

F. Schuingh. n. 4. 60 (2. Till. cplt. : n. 10. 50)

Merk, Assist. Dr. Ludw., b. die Schleimabsonderung an

der Oberhaut der Forellenembryonen. (Mit 2 Taf.)

[Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d.Wiss."] Lex.-S. (28 S.)

Wien (Gerold's Sohn). n.n. 90

Pagenstecher, Dr. Arnold, Beitrge zur Lepidopteren-

Fauna d. malayischen Archipels. (III.) [Aus: Jahrbb.

d nass. Vereins* f. Naturkde."] gr. 8. Wiesbaden, Niedner.

baar n. 3. (I.
III.: n. 10. )

Inhalt: Heteroceren der Aru-Inseln, Kei-Inseln u. von

Sdwest-Neu-Guinea. Mit 1 Taf. (92 S.J

Rossmssler's Iconographie der europischen Land- u.

Ssswasser-Mollusken. Fortgesetzt v. Dr. W. Kobelt.

N. F. 2. Bd. 3. u. 4. Lfg. Schwarze Ausg. Lex.-8. (S. 25

40 m. 10 Steintaf.) Wiesbaden, Kreidel. In Mappe,
n. 4. 60; color. Ausg. n. 8.

Winkler, Willib., das Herz der Akariueu, nebst vergleich.

Eemerkgn. b. das Herz der Phalangiideu u. Cherneti-

den. Mit 1 Taf. u. 1 Holzschn. [Aus: Arbeiten aus d.

zoolog. Institute der Univ. Wien".] gr. 8. (8 S.) Wien,

Holder. n - 2 - 80

Zeitschrift, Berliner entomologische [1875 1880: Deutsche

eutomolog. Zeitschrift]. Hrsg. v. dem entomolog. Ver-

ein in Berlin. 30. Bd. (1886.) 1. Hft. gr. 8. (XX, 140 8.

m. 3 Textfig. u. 4 Steiutaf.) Berlin, Friedlnder & Sohn

in Commiss. haar u. 10.

7. Botanik und Land wirthschaft.

Brinckmeier, Hofr. Dr. Ed., praktische, leicht fassliche

Anleitung zur Kenntniss, Anzucht u. Cultur der Palmen

im Gewchshause u. im Zimmer. Fr Palmenfreunde

u. Grtner nach eignen langjhr. Erfahrgn. u. unter

Beihlfe sachk. Fachgenossen bearb. Mit 19 Abbildgn.

2. Aufl. gr. 8. (XVI, 206 S.) Ilmenau, Schrter. n. 3. 50

Boudier (E.).
Considerations generales et pratiques

sur Tetude microscopique des Champignons. Gr. in-8.

3 fr. 50

Extrait des Meraoires de la Societe mycologique de France.

Cadura, Rieh., physiologische Anatomie der Knospen-
decken dicotyler Laubbume. Inaugural- Dissertation,

gr, 8. (42 S.) Breslau, Koebner. baar n. 1.

Festschrift zur 50jhrigen Jubelfeier d. land- u. forst-

wirthscliaftliclieu Haupt-Vereins f. den Reg.-Bez. Han-

nover. Lex.-8. (VII, 410 S. m. 2 Karten.) Hannover

(Schmor! & v. Seefeld).
haar n. 6.

Firtsch, Geo., anatomisch-physiologische Untersuchungen
b. die Keimpflanze der Dattelpalme. [Aus dem botan.

Laboratorium der techn. Hochschule in Graz.] (Mit

1 Taf.) [Aus: Sitzungsber. d. k. 'Akad. d.Wiss."] Lex.-8.

(13 S.) Wien (Gerold's Sohn). n-n. 90

Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik.
Unter Mitwirkung von Dr. J. van Bebber, Proflf. DD.

A. Bloomeyer, J. Bhm etc. Hrsg. v. Prof. Dr. E. Wollny.

9. Bd. 3. Hft. gr. 8. (S. 165-258.) Heidelberg, C. Winter.

n. 4. (1-3.: n. 13. )

Goebel, K., Beitrge zur Kenntniss gefllter Bltheu.

Mit 5 Taf. [Aus: Pringheim's Jahrbb. f. wissenschaftl.

Botanik."] gr. 8. (90 S.) Berlin, Borntrger. baar n. 7.

Gntz, Dr. Max, Untersuchungen ber die anatomische

Structur der Graminecnbltter in ihrem Verhltnisse zu

Standort u. Klima, m. dem Versuche e. auf dieselbe be-

grndeten Gruppirung der Gramineen, gr. 8. (70 S. m.

2 Holzschntaf.) Leipzig, Rossberg. n. 2.
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Hartig, Fovstr. Prof. Dr. Thdr., vollstndige Natur-

geschichte der forstlichen Culturpflanzen Deutschlands.
Neue ivohlf. (Titel-)Ausg. m. 120 color. Kpfrtaf. u. in d.

Text gedr. Holzschn. 24. (Schluss-)Lfg. gr. 4. (S. 145
576 u. Taf.-Erklrgn. 25 S. m. 89 Taf.) Leipzig (1852),

Felix. n. 1:!.

Heimerl, Lehr. Auf., b. Einlagerung v. Calciumoxalat
in die Zelhvand hei Nyctagineen. (Mit 1 Taf.) [Aus:
Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (16 S.)
Wien (Gerold's Sohn). n.n. _50

Hess, Prof. Dr. W.. die Feinde der Biene im Thier- u.

Pflanzenreiche. Mit 38 Ahbildgn. auf 32 Holzstcken.
8. (III, 106 S.) Hannover 1887, Cohen. n. 2. 50

Heyer, Doc. Dr. F., Obstbau u. Obstnutzung in den

Vereinigten Staaten v. Nord-Amerika. Nach e. Reise-

bericht', erstattet dem knigl. preuss. Ministerium f.

Landwirthschaft, Domnen u. Forsten u. dem knigl.
preuss. Ministerium der geistl. Unterrichts- u. Medicinal-

Angelegenheiten. Mit 42 Textabbildgn. gr. 8. (VII,
147 S.) Berlin, Parey. n. 3.

Jahrbcher, botanische, f. Systematik. Pflanzengeschichte
u. Pflauzengeographie, hrsg. von A. Engler. 7. Bd.
5. (Schluss-)Hft. gr. 8. (VIII u. S. 383480 u.Litteratur-
bericht S. 115 161.) Leipzig, Engelmanu. (a) n. 6.

Journal f. Landwirthschaft. Im Auftrage des Central-
ausschusses der knigl. Landwirthschafts-Gesellschaft zu
Celle u. unter Mitwirkung der Iandwirthschaftl. Insti-

tute, Laboratorien u. Versuchsanstalten deutscher Hoch-
schulen hrsg. v. Dirr. Proff. DD. W. Henneberg uud
Gr. Drechsler. 34. Bd. Jahrgang 1886. 4 Hfte. gr. 8.

(1. u. '-'. Hft. 186 S. 1 Tab. u. 3 Steintaf.) Berlin, Parey.
n. 10.

Landwirth, der deutsche. Ulustrirte Iandwirthschaftl.

Zeitg. Red.: O. Enge Ihr ech t. 2. Jahrg. 1886. 52 Nrn.

(2 B.) Fol. Westend. (Berlin, George & Fiedler.)

Vierteljhrlich n. 1.

Leunis, Dr. Johs., Synopsis der drei Naturreiche. Ein
Handbuch f. hhere Lehranstalten u. f. Alle , welche
sich wissenschaftlich mit Naturgeschichte beschftigen
und sich zugleich auf die zweckmssigste Weise das
Selbstbestimmen d. Naturkrper erleichtern wollen. Mit
vorzgl. Bercksicht. aller utzl. u. schdl. Naturkrper
Deutschlands, so wie der wichtigsten vorweltl. Thiere
u. Pflanzen. 2. Tbl. Botanik. 3., gnzl. umgearh., mit
vielen 100 Holzschn. verm. Aufl. v. Prof. Dr. A. B. Pra u k.

3. Bd. Specielle Botanik. Kryptogamen. Mit 176 Holzschn.

gr. 8. (XIX, 675 u. Autorenregister 117 S.) Hannover,
Hahn. n. 10. (2. Tbl., 3 Bde., cplt. : u. 36. )

Mittheilungen d. Vereines zur Frderung d. landwirtli-
schaftlichen Versuchswesens in Oesterreich. Red. von
Prof. Dr. v. Liebenberg u. Em. v. P rosko wetz jun.
I. Hft. 1886. gr. 4. (87 S.) Wien (Frick). n. 8.

Mller, E. G. Otto, die Banken der Cucurbitaceen. Inau-

gural-Dissertation. gr. 8. (54 S.) Breslau (Khler).
haar n. 1.

Ngeli, C. v., u. A. Peter, die Hieracien Mittel-Europas.
II. Bd. Monographische Bearbeitg. der Archieracien m.
besond. Bercksicht. der mitteleurop. Sippen. 2. Hft.

gr. 8. (S. 85240.) Mnchen, Oldenbourg.
n. 5. (I II, 2.: n. 28. 40)

Putzer, E., morphologische Studien b. die Orchideen-
blthe. [Aus : Festschrift d. naturhistor.-med. Vereins
zu Heidelberg."] Lex.-8. (139 S.) Heidelberg, C. Winter.

baar n. 4. 40

Sommer, Gust., die Bume u. Strucher der grossherzgl.
Sehlossgarteiianlagen zu Karlsruhe. 8. (VIII, 126 S.)

Karlsruhe, Macklot. geb. n. 1. 20

Vchting, Herrn., b. Zygomorphie u. deren Ursachen.
Mit 5 Taf. [Aus: Pringsheini's Jahrbb. f. wisseu-
schaftl. Botanik."] gr. s. (50 S.) Berlin, Borntrger.

baar n. 5.

8. Anatomie, Physiologie, Biologie.

Archiv f. mikroskopische Anatomie, hrsg. von v. la Va-
lette St. George u. W. Waldever. Fortsetzung
v. Max Schultze's Archiv. 27. Bd. 4.' Hft. gr. 8. (IV
u. S. 481658 m. 10 Taf.) Bonn, Cohen & Sohn.

n. 16. (27. Bd. cplt.: n. 50.
)

Archiv fr Hygiene. Unter Mitwirkung v. Proff. DD.
J. Bockendahl, O. Bollinger, Doc. Dr. H. Buchner etc.

hrsg. v.Proff. Directoren J. Forster, Fr. Hofmann,
M. v. Pettenkofer. 5. Bd. 4 Hfte. gr. 8. (1. Hft. 128. S.)

Mnchen, Oldenbourg. n. 15.

Asehenbrandt, Dr. Thdr., die Bedeutung der Nase fr
die Athmung. Mit 1 lith. Taf. gr. 8. (25 S.) Wrz-
burg, Stahel. n. 1. 50

Battesti (le Dr. Felix). Le Mariage au point de vue
de l'heredite. In-12. 1 fr.

Beehamp (A.). Microzymas et microbes. Theorie

geh^rale de la nutrition et origiue des ferments propos
de la discussion sur les ptomaines, les leucomai'nes et

leur rle pathologique. In-8. 3 fr. 50

Beitrge zur allgemeinen Nerven- u. Muskelphysiologie.
[Aus dem deutschen physiolog. Institute zu Prag.]
19. Mittheilg. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d.Wiss.]
Lex.-8. Wien (Gerold's Sohn). n.n. 70

Inhalt: lieber das elektromotorische Verhalten der

Muschelnerven bei galvanischer Reizung. Von Prof. Assist.

Dr. Wilh. Biedermann. (43 S.)

Bchner, Prof. Dr. Ludw., physiologische Bilder. 1. Bd.

3., neubearb. Aufl. 8. (III, 432 S.) Leipzig, Thomas.
n. 5.

Decker, F., ber eine seltene Variett der Arterien der

Hirnbasis. (Aus: Sitzungsber. der Wrzb. phys.-med.
Gesellsch.") gr. 8. (5 S. m. 1 Fig.) Wrzburg, Stahel.

baar 30

Pick, A., Betrachtungen b. den Mechanismus d. Fauken-
felles. Mit 2 Xylogr. [Aus: Verhandlgn. d. phys.-med.
Gesellsch. zu Wrzburg."] gr. 8. (11 S.) Wrzburg,
Stahel. n. 80
die Druckcurve und die Geschwindigkeitscurve in der

Arteria radialis d. Menschen. Mit 1 lith. Taf. [Aus:
Verhandlgn. d. phys.-med. Gesellsch. zu Wrzburg."]

gr. 8. (20 S.) Ebd." n. 1. 60

Ftterer, ein Fall von Aneurysma dissecaus aortae. (Aus:

Sitzungsber. d. Wizb. phys.-med. Gesellsch.") gr. 8.

(3 S.) Wrzburg, Stahel. baar n. 20

Jacobi, Dr. Ed., zum feineren Bau der peripheren mark-

haltigeu Nervenfaser. Mit 1 Taf. in Farbendr. [Aus:
Verhandlgn. d. phys.-med. Gesellsch. zu Wrzburg."]

gr. 8. (27 S.) Wrzburg, Stahel. n. 1. 80

Juge (F. Gabriel). La Regeneration physique de
l'homme et de la femme et celle des animaux dome-

stiques, etc. Iu-18. 2 fr.

Jussewitsch, Dr. Sam.. b. die Absorption v. Alkaloiden
in verschiedenen Organen des lebenden Thierkrpers.
[Aus dem pharmakolog. Institut der Universitt Wrz-
burg.] [Aus: Verhandlgn. d. phys.-med. Gesellsch. zu

Wrzburg."] gr. 8. (12 S.) Wrzburg, Stahel. n. 80

Knoll, Prof. Dr. Phpp., b. die Druckschwankungen in

der Cerebrospinalllssigkeit u. den Wechsel in d. Blut-

flle d. centralen Nervensystems. Mit 3 Taf. [Aus:
Sitzungsber. d. k. Akad. "d. Wiss."] Lex.-8. (32 S.)

Vien (Gerold's Sohn). n. 2.

Kunkel, die Leber als Ausscheidungsorgan fremdartiger
Blutbestandtheile. [Aus: Sitzungsber. d. Wrzb. phys.-
med. Gesellsch."] gr. 8. (3 S.) Wrzburg, Stahel.

baar n. 20
ber die Temperatur der menschlichen Haut. [Aus:

Sitzungsbericht der Wrzb. phys.-med. Gesellschaft."]

gr. 8. (4 S.) Wrzburg, Stahel.
"

baar n. 20

Lachmund, Dr. A., die Entwicklungslehre. Zwei Vor-

trge, gr. 8. (71 S.) Leipzig, Fiudel. n. 1.

Laker, Dr. Carl, Beobachtungen an d. geformten Bestand-
theilen d. Blutes. (Mit 1 taf.) [Aus: Sitzungsber. d.

k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (20 S.) Wien (Gerold's

Sohn). n. 60

Landois' (Dr. R.) Text-Book of Human Physiology. Trans-
lated by W. Stirling, M. D. Illus. New Ed. 2 vols.

Roy. 8vo. 2 2 s.

Lamiolt's (Dr. E.) The Befraction and Acconimodation of

the Eve, and tbeir Anomalies. 147 Ulustrations. 8vo.

1 10 s.

Mantegazza, Prof. Faul, anthropologisch-kulturhistorische
Studien b. d. Gescblechtsverhltuisse d. Menschen. Aus
dem Ital. Einzig autoris. deutsche Ausg. gr. 8. (IX,
380 S.) Jena, Costenoble. n. 7.

Mayer, Prof. Dr. Sigm., Studien zur Histologie u. Physio-
logie d. Blutgefsssystems. 2. (vorlufige) Mittheilung.

[Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (11 S.)

Wien (Gerold's Sohn). n.n. _25
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Michel, ber den Mikroorganismus bei der sogen, gyp-
tischen Augeneutzndung (Trachom). [Aus: Sitzungs-
her. d. Wrzt), phys.-med. Gesellsch."] gr. 8. (;! S.) Wrz-
burg, Stahel. baar n. 20

Mller, Geo. Alfr. , Beitrag zur Kenntniss d. Oxyhaemo-
globius im Blute der Haussugethiere u. iL Hausge-
flgels. Inaugural-Dissertation. gr. 8. (40 S.) Leipzig,
G. Wolf.

.
um. 90

Olivier (A.). Etudes d'hygiene publique. In-8. ;: fr.50

Oiipermann, Dr. H., die Magnesia im Dienste der

Schwammvertilgung, Keinigung der Effluvien u. Pflanzen-

sfte, der Desinfeetion u. Beseitigung v. Filzbildungen
u. der Conservirung ,

sowie Heilung der Diphtheritis.
2. Aufl. 8. (63 S.) Bernburg, Bacmeister. n. 1. 50

Peladan tils (Adrian). Anatomie homologique. La
triple dualite du corps humain et la polarite des orgaues
splanchniques. OEuvre posthume. In-8. 7 fr.

Pollock's (C. Fred.) The Normal and Pathological Histo-

logy of tlie Human Eye and Byelids. 230 Original
Drawings. Cr. 8vo. 15 s.

Seifert, ber Cocain und Cocaiuisnms. [Aus: Sitzungsher.
d. Wrzt), phys.-med. Gesellsch."] gr. 8. (12 S.) Wrz-
burg, Stahel. haar n. 40

Smreker, Ernst, u. Osk. Zoth, Assistenten, b. d. Dar-

stellung v. Haemoglobinkrystalleu mittelst Canadabalsams
u. einige verwandte Gewinuungsweisen. [Aus: Sitzuugs-
ber.d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (26 S.) Wien (Gerold's

Sohn). n.n. 50

Vierteljahrssekrift, deutsche, f. ffentliche Gesundheits-

pflege. Hrsg. v. Prof. Dr. Finkeinburg, Dr. Gttisheim,
Prof. Dr. Aug. Hirsch etc. Red. v. DD. A. Spiess u. M.
Pistor. 18. Bd. 3. Hft. gr. 8. (S. 337536.) Brau-
schweig, Vieweg & Sohn. u. 4. 50

(1. 3.: n. 12. 50

18. Bd. Suppl. gr. 8. Ebd. n. 5. 50
Inhalt: 3. Jahresbericht ber die Fortschritte u. Lei-

stungen auf dem Gebiete der Hygiene. Jahrgang 1885.

Vun Prof. Dr. J. Uffelmann. (VIII, 296 S.)

Waldeyer, Prof. Dir. Dr. W., Medianschnitt einer Hoch-

schwangeren bei Steisslage des Ftus, nebst Bemerkgu.
ber die Lage- und Formverhltuisse d. Uterus gravidus

nach Lngs- und Querschnitten. Mit 3 Holzschn. u. e.

Atlas v. 5 Taf. (in gr. Fol. u. Mappe). Lex.-8. (36 S.)

Bonn, Cohen & Sohn. n. 40.

Wiedersheim's (R.) Elements of Comparative Auatomv
of Vertebrates. Adapted by W. N. Parker. 270 Wood-
cuts. 8vo. 12 s. 6 d.

Wilson's (Dr. G.) A Haudbook of Hygiene and Sanitary
Science. 6th Edition. Cr. 8vo. 10 s. 6 d.

9. Geographie, Ethnologie, Technologie.

Andree, Rieh., d. Anthropophagie. Eine ethnogr. Studie.

gr. 8. (VI, 105 S.) Leipzig 1887, Veit & Co. n. 2. 80

Atlas, topographischer, der Schweiz, im Maassstab der

Orig.-Aufnahmen nach dem Bundesgesetze vom 18. Deubr.
1868 vom eidgenss. Stabsbreau unter der Directiou v.

Oberst Siegfried verffentlicht. 1 : 25 000. 29. Lfg. qu.

gr. Fol, (12 chromolith. Karten.) Bern, Schmid, Francke
& Co. in Comm. baar () n.n. 9. 60

Bastian, A., die Culterluder d. alten America. 3. Bd.

Nachtrge u. Ergnzgn. aus den Sammlgn. d. ethnolo-

gischen Museums. 1. Abth. Mit 6 Taf. gr. 8. (200 S.)

Berlin, Weidmann. n. 9. (I. III., 1.: n. 49. )

Birnbaum, Hofr. Prof. Dr. K., kurzes Lehrbuch d. land-

wirtschaftlichen Gewerbe. Chemische Technologie land-

wirtlischl. Producte. Zugleich als 8. Aufl. v. Dr. Frdr.

Jul. Otto's Lehrbuch der rationellen Praxis der laud-

wirthschaftl. Gewerbe. 1. Bd. Die Fabrikation d. Strke,
des Dextrins, des Strkezuckers, der Zuckercouleur, das

Brotbackeu und die Rbenzuckerindustrie. Mit zahl-

reichen eingedr. Holzst. (In 3 Lfgn.) 1 Lfg. gr. 8.

IXII, 256 S.) Braunschweig, Vieweg & Sohn. n. 5.

Branda (Paul). C, et. l: Cochinchiue et Cambodge.
L'Ame Khmere. Ang-Korr. In-12.

"
fr. 50

Browne's (W. J.) Mechanics for Junior Students Key to.

Fcp. 2 s. 6 d.

Cambon (Victor). De Bne Tunis, Sousse et Kai-
rouau. In-12. 2 fr. 50

Le meme, avec 4 Photographien, 4 fr.

Campagne (la) de l'Iphigenie", par un aspirant de ma-
rine. 1884-1885. In-12 illustre. 3 fr. 50

Campbell's (Lt. -Col. John R.) The Theory and Practice
of the Slide Rule. Cr. 8vo. 1 s.

Canal (le) de Panama et ses gaspillages. Lettres d'un

iugenieur sur six mois de sejour daus l'isthme. In-12.

1 fr. 50

(Canle.) I. Der Suezcanal u. seine Erweiterung. Nach
amtl. Berichten d. Wasserbau-Insp. Pescheck in Paris

zusammengestellt vom Wasserbau-Insp. Volkmann.
IL Der Nord-Ostsee-Canal. Von Reg.-Baumstr. Sym-
pher. III. Der Panama-Canal. Vortrag d. Wasserbau-

Insp. Pescheck, geh. in der Wanderversammlg. d.

Verbandes deutscher Architekten- u. Ingenieur-Vereine
in Frankfurt a./M. im Aug. 1886. [Aus: Centralbl. d.

Bauverwltg."] gr. 4. (32 S. m. Fig.) Berlin, Ernst
& Korn. n. 1.

Darwin's (C.) A Naturalist's Voyage. 17th. Thousand.
Cr. 8vo. 9 s.

Davis' (Charles Thomas) The Mauufacture of Paper. Illu-

8 s.

Lex.-8.

n. 2.

u. Jagd-

Laudeskunde
Lehmann.
Engelhorn.

Inhalt:

strated by 180 Engravings. Roy. 8vo.

Drahtseilbahn, die, auf den Gurten bei Bern.

(87 S. m. 1 Holzschn. u. 3 Taf.) Bern (Jeuni).

Farini, G. A., durch d. Kalahari-Wste. Streif-

zge nach dem Ngami-See in Sdafrika. Autorisirte
deutsche Ausg. Aus dem Engl, von W. v. F r e e d e n.

Mit 46 Abbildgn. und 2 Kartenskizzen, gr. 8. (XX,
472 S.) Leipzig, Brockhaus. n. 8.

; geb. n. 10.

Flamant (A.). Stabilite des construetions. Resistance
des materiaux. Avec 264 figures. Gr. in-8. 25 fr.

Fait partie de PKncyclopedie des travaux publics.

Flemings (J. A.) Short Leetures to Electrical Artisans.
Delivered to a Practical Audience. Illustrated. Cr. 8vo. 4 s.

Forschungen zur deutschen Landes- u. Volkskunde,
im Auftrage der Centralkommission f. wissensehaftl.

Deutschland hrsg. v. Prof. Dr. Rieh.
1. Bd. .7. u. 8. Hft, gr. 8. Stuttgart,

n. 4. 40
7. Die Nationalitten in Tirol u. die wechseln-

den Schicksale ihrer Verbreitung v. Prof. Dr. H. J. Bider-
mann. (S. 380475.) n. 2. 40. 8. l'eleographie der

eimbrischen Halbinsel. Ein Versuch, die Ansiedlgn. Nord-

albingiens in ihrer Bedingtheit durch Natur u. Geschichte

nachzuweisen, v. Prof. Dr. K. Jansen. (S. 477 555.) n. 2.

Fontaine (J. A.). Expose d'un uouveau Systeme
d'aerostats dirigeables propulsion atmospherique. Avec
43 figures. In-4. 4 fr.

Fraas, Prof. Dr. Ose, u. Dr. Eberh. Fraas, aus dem
Sden. Reisebriefe ans Sdfrankreich u. Spanien, gr. 8.

(VII, 76 S.) Stuttgart, Schweizerbart. n. 2.

Grashof, Prof. Dr. F., theoretische Maschinenlehre. (In
4 Bdu.) 3. Bd. Theorie der Kraftmaschinen. Mit in den
Text gedr. Holzschn. 2. Lfg. gr. 8. (S. 161320). Ham-
burg, Voss. n. 4. (I III, 2 : n. 50. )

Gregoire (L.). Atlas universel de geographie physique
et politique. 76 cartes. Gr. in-4. Cart., 15 fr.

Hartmann, Prof. Dr. Vinc, das Krntner Faakerseethal
der Gegenwart und der Vorzeit, Ein Beitrag zur nhe-
reu Kenntniss der Seethler des Landes. Mit 1 Karte,

gr. 8. (47 S.) Klagenfurt, Raunecker. n. 1. 20

Jahresbericht, 2.,

in Mnchen. Kr -

-7., der geographischen Gesellschaft

Mnchen (Tb. Ackermaun's Verl.)
baar n.n. 7. 20

2.(111, 143 S.) 1872.11.11.1.80. 4. 5. Red. v. C. Arendts.

(271 S.) 1875. n.n. 3. 40. 6. 7. Red. v. C. Arendts,
u. G. A. v. Huller. (163 S.) 1877. n.n. 2.

dasselbe. 610. Hft, gr. 8. Ebd. baar n.n. 16. 40

6. 18771879. Hrsg. v. Prof. Dr. Frdr. Ratze 1. (VIII,
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V. Stephan: Die Erdstrom-Aufzeichnungen
in den deutscheu Telegraphen-Lei-
tungen. (Sitzungsberichte der Berliner Akademie der

Wissenschaften 1886, S. 787.)

Nachdem im Jahre 1881 auf mehreren lngereu
und krzereu Leitungsstrecken zwischen Berlin und

Dresden Zeit- und Maassbestimmungen ber den Ver-

lauf von Erdstruien eine sehr nahe Uebereinstiin-

muug dieses Verlaufes der in den verschiedenen Lei-

tungsstreckeu gleichzeitig wahrgenommenen Strme

ergeben hatten, so dass diese zweifellos als Zweige

grsserer tellurischer Erscheinungen anerkannt werden

konnten, sind vom Herbst 1882 bis zum December
1884 iu einer grsseren Anzahl gengend langer

Leitungsstrecken an den sogenannten magnetischen

Terminstagen, nmlich am 1. und 15. jeden Monats,
innerhalb einiger frhen Morgenstunden alle Erd-

strom-Erscheinungen an guten Spiegelgalvanometern

stetig und vollstndig beobachtet worden. Die hier-

durch gewonneneu Ergebnisse haben einige weitere

Einblicke in das Wesen dieser Erscheinung ermg-
licht und gaben die Veranlassung, dass seit dem
Jahre 1883 an etwa 500 Tagen vollstndige und

stetige Aufzeichnungen der Erdstime in einer unter-

irdischen, nahezu 240 km langen Telegraphen-Lei-

tung von Berlin nach Dresden und in einer eben-

solchen nahezu 418 km langen Leitung von Berlin

nach Thorn veranstaltet worden sind. Beide Lei-

tungen, von denen die eine einen selbstthtig auf-

zeichnenden Russschreiber, der andere einen photo-

graphischen Retfistrirapparat enthielt , waren mit

Krdverbiuduugcn versehen. Ausserdem ist in den

letzten Monaten eine Versdeichuiig zwischen den in

Leitungen mit Erdverbindungen und den in isolirten,

metallischen Kreisleitungen auftretenden, natrlichen

Strmen in solcher Weise ausgefhrt worden, dass

eiuer der beiden Aufzeichnungsapparate wie bisher

an der Linie Berlin -Thorn mit Erdverbindung ar-

beitete, whrend der andere Apparat an eine durch-

weg metallische von der Erde isolirte, unterirdische

Kreisleitung Berlin- Stettin -Danzig- Thorn -Berlin ge-

legt wurde. Endlich sind Vergleichungen gleichzei-

tiger Aufzeichnungen in gleichgerichteten, aber mit

verschiedenen Erdverbindungen versehenen, ober- oder

unterirdischen, und verschieden langen Strecken aus-

gefhrt. Mit diesem reichen Material von Erdstrom-

Beobachtungen, wie es bisher in gleicher Weite der

Strecken und in gleicher Constanz von keiner anderen

Station gesammelt war, lagen die Aufzeichnungen der

erdmagnetischen Registrirapparate aus Potsdam, Wil-

helmshaven und Wien der Bearbeitung zu Grunde,

welche demnchst ausfhrlich publicirt werden soll,

und, nach einer vorlufigen Mittheilung, zu nachste-

henden Ergebnissen gefhrt hat.

1) Bei solchen Leitungen, bei denen die End-

glieder der Verbindung mit der Erde nahezu 200 km
oder mehr von einander abstehen, ben die Besonder-

heiten und die Vernderungen der Zustnde dieser

Erdverbindungen keinen Einfiuss mehr aus, welcher

die Beobachtung der Erdstrom-Erscheinungen merk-

lich trben knnte.

2) Die in den Telegraphen -Leitungen als Erd-

strme auftretenden Spannungsdiffereuzen zwischen

den beiden Stellen der Erdrinde, mit welchen die

Enden der Leitung in t'ontact sind, werden derartig

durch die Lage dieser Punkte bestimmt, dass die
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Richtung ihrer Verbindungslinie fr das Erscheinen

eines Erdstromes entscheidend ist. Bei bestimmten

Richtungen dieser Verbindungslinie treten keine Erd-

strom - Erscheinungen auf, whrend gleichzeitig in

den zu diesen senkrechten Richtungen das grsste
Geflle der Spannungsditt'erenzen zur Erscheinung
kommt. In Deutschland verlaufen im Allgemeinen
die Stromlinien von Sdost nach Nordwest.

3) In einer und derselben Richtung hat sich bis

jetzt die Spannungsdifferenz zwischen den Endpunkten
der Erdverbindung als eine um so strkere gezeigt,

je grsser der Abstand dieser Endpunkte war; in-

dessen scheint diese Differenz im Allgemeinen in etwas

geringerem Verhltniss zu wachsen als der Abstand

der Endpunkte der Leitung.

4) In geschlossenen metallischen Leitungen ohne

Erdverbindung treten zwar ebenfalls natrliche Strom-

erscheinungen auf, dieselben verlaufen indessen ganz
anders als die vorerwhnten Erdstrme und sind um
so schwcher, je geringer der von der geschlossenen

Leitung umspannte Flcheninhalt ist.

5) Der Erdstroinverlanf in der mit Erdverbindung
arbeitenden Linie Berlin-Tuorn, welche von der Rich-

tung West-Ost um 12 nach Norden abweicht, ver-

hlt sich zu dem Erdstromverlauf in der entsprechen-
den Linie Berlin -Dresden, welche von der Richtung
Nord-Sd um 5 nach Osten abweicht, im Wesent-

lichen derartig bereinstimmend, dass man in Berck-

sichtigung der Abstnde die bereits aus anderen Wahr-

nehmungen abgeleitete Thatsache folgern kann, dass

der in diesen beiden Componenten zu Tage tretende

Erdstrom im mittleren und stlichen Deutschland

nahezu die Richtung von Sdost nach Nordwest und

umgekehrt hat.

6) Vergleicht man die Aufzeichnungen des Erd-

stromverlaufes in den beiden Richtungen mit den

selbstthtigen Aufzeichnungen der erdmagnetischen

Aufzeichnungen zu Wilhelmshaven , so ergiebt sich,

dass die Schwankungen der magnetischen Declination

und Horizontalintensitt whrend sehr starker Erd-

strom-Erscheinungen derartig stattfinden, als ob der

von Sdost nach Nordwest streichende Erdstrom die

wesentliche Ursache jener Schwankungen der

Ilorizontalcomponenten der magnetischeu Richtkraft

in Wilhelmshaven bilde. Nahezu dasselbe lsst sich

von den gleichzeitigen Schwankungen der magne-
tischen Richtkraft behaupten ,

die in Wien aufge-
zeichnet worden. Eine Reihe von Beispielen fr
diese zwar schon frher bekannten, aber noch nie-

mals in solcher Deutlichkeit und Vollstndigkeit nach-

gewiesenen Beziehungen sind graphisch durch Curven-

tafeln wiedergegeben.
Fr die Erkenntniss des urschlichen Zusammen-

hanges dieser beiden Erscheinungen wren exaete

Zeitbestimmungen von hchstem Werthe. Bisher sind

sie in der Genauigkeit, wie sie fr eine derartige Erd-

strom-Untcrsuchung nothwendig wre, nicht gemacht;
doch werden die Bemhungen, in dieser Richtung zuver-

lssiges Material zu sammeln, fortgesetzt. Die vor-

liegenden Zeitangaben halten nur eine scheinbar ab-

solute Gleichzeitigkeit der beiden Phnomene er-

geben.

7) Zahlreiche Vergleichungen der ungefhren Zeit-

punkte des Auftretens grosser Erdstromschwankungen
in weit von einander entfernten Gegenden Europas
und Asiens haben erkennen lassen

,
dass dieses Auf-

treten fast vollkommen gleichzeitig auf der ganzen
Erde stattfindet. Iudess hat es sich, wie auch schon

frher fr die erdmagnetischen Erscheinungen , ge-

zeigt, dass diese absolute Gleichzeitigkeit nur fr die

grsseren und unregelmssigen Schwankungen der-

selben gilt, whrend durch geeignete rechnungs-

mssige Untersuchung auch in den Erdstrmen ein

System von regelmssigen tglichen und jhrlichen

Schwankungen auftritt, welche in unverkennbarem

Zusammenhange mit den entsprechenden tglichen
und jhrlichen Schwankungen des Erdmagnetismus
stehen.

8) Der Nachweis regelmssiger tglicher Perioden

des Erdstromes ist zugleich der Nachweis
,
dass ein

Theil seiner Schwankungen an einem bestimmten Orte

immer zu derselben Ortszeit, also bei einer und der-

selben Lage zur Sonne eintritt, whrend vorstehend

festgestellt worden ist, dass die grsseren Schwan-

kungen des Erdstromes in sehr weit von einander

entfernten Gegenden der Erde fast vollkommen gleich-

zeitig auftreten. Es ist einleuchtend, dass diese

beiden verschiedenen Arten von Erdstrom -Schwan-

kungen sich vielfach durchkreuzen mssen.

Die rein localen Perioden des Erdstromes wird

man am sichersten aus den Beobachtungen in zwei

Leitungen von wenigen Kilometern Lnge, deren eine

etwa von Ost nach West, deren andere von Nord

nach Sd gerichtet ist, ableiten knnen, sobald mau
durch geeignete Einrichtungen, die sich hier beson-

ders geltend machenden, strenden Erdplattenstrme
beherrschen kann. Bei den Aufzeichnungen von Erd-

strmen in Leitungen von mehreren 100 km Lnge,
insbesondere in'vonOst nach West gerichteten werden

dagegen die grsseren, in ganzen Erdtheilen gleich-

zeitig auftretenden Schwankungen mit denjenigen
interferireu knnen, welche in einer isolirten Leitung
zwischen zwei Punkten der Erde zur Erscheinung

kommen, in denen zu einer und derselben Weltzeit

verschiedene Ortszeiten , somit entsprechend ver-

schiedene Stufen der nach Ortszeit verlaufenden Erd-

strom -Intensitten stattfinden. Dieser Umstand er-

klrt, dass die doch nur ganz localen erdmagnetischen

Aufzeichnungen nicht immer mit den Angaben des

Erdstromes in langen Leitungen ganz genau berein-

stimmen knnen.
Die Zukunft dieser wichtigen Untersuchungen

wird von einem Zusammenwirken von Beobachtungen
in kurzen, localen, ferner in geeigneten, lngereu und

endlich in Systemen von ganze Erdtbeile berbrcken-

den Leitungen mit umfassenden Aufzeichnungen an

erdmagnetischen Messinstrumenten und mit recht

vollstndigen Beobachtungen der Sonnenzustnde ab-

hngen. Von der grossen Bedeutung der letzteren

fr die Erdstrom-Erscheinungen geben auch einige
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ihr mittelst der deutschen Telegraphen
- Leitungen

gewonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Ergeb-
nisse deutlich Kunde.

J. J. Thomson und R. Thielfall: Eine Wir-

kung elektrischer Entladungen auf
reinen Stickstoff. (Proceedings of Che Royal

Societj 1886, Vol. XL, Nr. 244, p. 329.)

Wenn elektrische Funken durch reinen, unter

geringem Druck befindlichen Stickstoff hindurchgehen,
treten Volumvernderungen auf, welche im Gegen-
satz zu dem Verhalten anderer verdnnter Gase,

sich als ganz entschiedene, inessbare Volumen-
abnahmen doenmentiren. Die Versuche wurden in

einer besonderen Entlailungsihre vorgenommen,
deren beide die Elektroden zufhrenden Enden durch

Quecksilber abgesperrt waren, und welcher ein mit

Schwefelsure geflltes Manometer angeschmolzen
war. Nach Reinigung des Apparates mit kochendem

Knigswasser, kaustischem Kali, destillirtem Wasser

und absolutem Alkohol wurde er getrocknet, evaeuirt

und mit reinem Stickstoff gefllt. Elektrische Funken

einer Inductionsrolle oder einer Holtz'schen Ma-

schine wurden dann hindurchgesandt und der Stand

der Schwefelsure mittelst Kathetometer abgelesen.

Die besonderen Einrichtungen des Apparates, die bei

der Fllung gebrauchten Vorsichtsmaassregeln , die

Art der Herstellung des reinen Stickstoffs durch Ueber-

leiten von Luft ber glhendes Kupfer, und seine

Reinigung (wie der Nachweis, dass kein Sauerstoff

in der Rhre vorhanden), sind im Original zu ver-

gleichen.

Wurde nun durch eine sorgfltig hergestellte und

verschlossene Rhre, in welcher das Manometer meh-

rere Stunden lang ein constantes Volumen augezeigt,
eine Reihe von Entladungen durchgesandt, whrend im

Stromkreise sich ein grsserer Widerstand befand, so

beobachtete man eine geringe Abnahme des Volumens,

die stetig kleiner wurde, und schliesslich bei weiter

durchschlagenden Funken ein constantes Volumen,
das *ich nicht weiter nderte. Der Druck, der an-

fangs 8 min Quecksilber oder 58 mm Schwefelsure

betragen hatte, zeigte eine Abnahme, welche in den

einzelnen Versuchsreihen 4,5 bis 7 mm Schwefelsure,
also 8 bis 12 Proc. betrug.

Die Vermuthung, es knnte sich hier um eine Ver-

bindung des Stickstoffs mit den Dmpfen der Schwefel-

sure handeln, wurde widerlegt durch Wiederholung
der Versuche, whrend das Mauometer mit Queck-
silber gefllt war; die Druckabnahme war hier die

gleiche. Die Mglichkeit, dass es sich in den Ver-

suchen um eine Condensatiou des Gases an den Wnden
der Rhre handle, wurde ausgeschlossen durch Ver-

suche mit bedeutend breiteren und lngeren Rhren
;

die dann beobachteten Volumverminderungen waren

nicht den Aenderungeu der Oberflche der Gefss-

wude entsprechend. Die Natur der Elektroden erwies

sich gleichfalls auf das Resultat ohne Einfluss, da Alu-

minium-Elektroden dieselbe A'olumabnahme ergaben
als Platin-Elektroden. Hierdurch war aueb die Ver-

muthung einer Verbindung des Stickstoffs mit Platin

ausgeschlossen. Eine Bildung von Ammoniak musste

gleichfalls ausgeschlossen werden, da hierzu die An-

wesenheit von 15 Proc. Wasserstoff erforderlich wre,
der sich bei der spectroskopischeii Prfung htte

zeigen mssen, was nicht der Fall gewesen. Ausser-

dem wurde in den Rhren das ursprngliche Volumen

hergestellt, wenn man sie einige Zeit auf 100 er-

wrmte, whrend Ammoniak erst bei einer viel hhe-
ren Temperatur zerlegt wird. Endlich war auch eine

Verbindung des Stickstoffs mit Sauerstoff nicht anzu-

nehmen
,
da bei der Stickstoff-Darstellung der Nach-

weis gefhrt war, dass das Gas sicher nicht 1 Theil

Sauerstoff in 500 und wahrscheinlich nicht 1 Theil

in 1000 Theilen enthielt.

Aus ihren Experimenten leiten die Verfasser fol-

gende Schlsse ab: 1) Wenn eine Reihe elektrischer

Funken passender Art durch eine verschlossene Ent-

ladungsrohre geschickt wird, die Stickstoff unter

geringem Drucke enthlt (weniger als 20 mm Queck-

silber), tritt eine dauernde Abnahme des Stickstoff-

Volumens ein, die ein Maximum erreicht, wenn der

fortgesetzte Durchgang gleicher Funken keine weitere

Wirkung auf das Volumen ausbt. 2) Bei einem Drucke

von 8 mm Quecksilber, welcher gewhnlich ange-
wendet wurde, betrug die Volumabnahme 8 bis 12 Proc.

des ursprnglichen Volumens, whrend bei einem

Drucke von 16 mm Quecksilber die Abnahme nur

2 bis 3 Proc. erreichte. 3) Die Volumabuahme braucht

lngere Zeit, um ihr Maximum zu erreichen
;

in den

Versuchen, in denen die Entladungsrhren 1 cm im

Durchmesser und 25 cm Lnge hatten und die Funken

von einer Inductionsrolle herrhrten, die in Luft

einen Funken von 4 Zoll Lnge gab, dauerte es etwa

8 Stunden, bis die grsste Abnahme erreicht war.

4) Diese Abnahme erfolgte ebensogut mit Platin- wie

mit Aluminium-Elektroden. 5) Das Verhltniss der

grssteu Abnahme zum ursprnglichen Volumen war

unabhngig von dem Volumen der Entladungsrohre
und der Ausdehnung ihrer Oberflche, (i) Wurde
die Rhre mehrere Stunden bei einer Temperatur
von ber 100C. gehalten, so nahm das Gas sein

ursprngliches A'olumen wieder an.

Verfasser schreiben die Abnahme des Gasvolumens

der Bildung einer allotropen Modification des

Stickstoffs zu und erwhnen in einer Anmerkung,
dass sie nach Absendung ihrer Abhandlung ein Werk
des Herrn Stillin gfleet Johnson gelesen, der

ans rein chemischen Grnden zu demselben Schlsse

gelangt ist. Die Bildung dieses allotropen Stickstoffs

sei ganz analog der Bildung des Ozons aus Sauer-

stoff; beide werden auch durch lngeres Erwrmen
zerstrt.

Die Farbenverschiedenheit, welche elektrische Ent-

ladungen in Stickstoffrhren zeigen, je nachdem die

Rhre neu oder alt ist (im ersten Falle ist das Licht

blulich blassroth, im letzteren goldgelb), fhren die

Verfasser gleichfalls auf diese Modification des Stick-

stoffs zurck, die in alten Rhren durch die voran-

gegangenen Entladungen erzeugt worden. Weitere
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Eigenschaften des modifioirten Gases haben Verfasser

nicht untersucht.

Thomas Andrews: Beobachtungen ber rei-

nes Eis und reinen Schnee. (Proceedings

of Ihe Royal Society. 1886, Vol. XL, Nr. 245, p. 544.)

Der letzte, sehr strenge Winter gab Herrn An-
dre ws Gelegenheit, in grossem Maassstabe die wichti-

gen Eigenschaften des Eises und des Schnees, welche

bekanntlich in der Natur in vieler Beziehung eine

wichtige Rolle spielen, zu studiren
; speciell stellte er

sich die Aufgabe, die Wrmeleitungsfhigkeit, die

Ausdehnung und die Hrte des Eises bei verschiede-

nen Temperaturen exaet zu messen.

Zur Ermittelung des Wrmeleitungsvermgens
wurden 47 Gallonen destillirten Wassers in ein

eisernes Gefss von 2 Fuss IV2 Zoll innerem Durch-

messer gebracht; um das Gefss war eine Ziegel-

mauer von 4 Fuss 2 Zoll innerem Durchmesser auf-

gefhrt und der Zwischenraum mit einer Kltemi-

schung aus Schnee und Salz ausgefllt, welche eine

constante Temperatur von 4 F. ( 20 C.) gab.

18 Centner dieser Mischung waren erforderlich, und

alle 12 Stunden wurde die Beschickung erneuert,

bis nach 115 '/4 Stunden die ganze Wassermasse ge-

froren und ein Eiseylinder von 8,305 Cubikfuss

und nahezu 4 Centner 22 Pfund Gewicht erhal-

ten war. In das Wasser waren an einem Holz-

gestelle vier Thermometer so eingehngt, dass sie

in Eisenrhren zwischen dem Centrum und der Pe-

ripherie des Eiscylinders gleichmssig vertheilt waren

und ihre Kugeln in der Mitte zwischen den End-

flchen des Cylinders sich befanden.

Nachdem so eine passende Masse reinen Eises er-

halten war und die Thermometer berall die Tem-

peratur F. ( 17,8 C.) anzeigten, wurde die

Kltemischung, die das Eisengefss umgab, entfernt

und durch 15 Ceutuer Schnee ersetzt. In Folge

dessen stieg die Temperatur des Eiscylinders von

aussen nach innen
,

bis berall die Temperatur

+ 32 F. (0
U
C.) erreicht war; die Zeiten, welche

hierzu erforderlich waren
,
wurden notirt und gaben

in der graphischen Darstellung ein Bild von dem

Gange der Erwrmung oder von der Leitungsfhig-
keit im Eiseylinder. Bis die ganze Masse sich von

F. auf -\- 32 F. erwrmt hatte, verstrichen

73'/-; Stunden (im Abstnde 3,375 Zoll von der Pe-

ripherie war die Temperatur
-- 32 F. nach etwa

64 Stunden und in 6,75 Zoll Abstand erst nach

73 1

/...
Stunden beobachtet).

Das relative Leitungsvermgen des Schnees wurde

in hnlicher Weise bestimmt. Statt des Wassers

wurde frisch gefallener Schnee in den Eisenbehlter

gebracht und nur sehr leicht zusammengedrckt; sein

Gewicht betrug 1 Centner 64 Pfund. Dann wurde

die Temperatur des Schnees durch die Kltemischung
auf F. gebracht und hierauf durch Schnee die

Masse auf -f- 32 F. erwrmt; es waren hierzu 165 3

/2
'

Stunden erforderlich, so dass unter den Versuchs-

bedingungen das Wrmeleitungsvermgen des Eises

etwa I2Y2 Proc. besser war als das des Schnees.

Die Ausdehnungsfhigkeit des Eises wurde in der

Weise bestimmt, dass in der Tiefe von 13 Zoll zwei

senkrechte und zwei horizontale Eisenstbe im Eise

eingefroren waren und ihre Abstnde bei verschie-

denen Temperaturen zwischen 35" und + 32" F.

( 36 bis C.) sehr genau gemessen wurden. Fr
jede Temperatur sind 100 Messungen ausgefhrt und

aus ihnen das Mittel genommen ;
die tieferen Tem-

peraturen wurden durch eine Kltemischung aus drei

Gewichtstheilen Chlorcalcium und zwei Theilen Schnee

erzielt. Aus den gefundenen Daten ergiebt sich der

lineare Ausdehnungscoefficient des Eises fr die Er-

wrmung um 1" F. zwischen den Temperaturen:

+ IG und -f 32" F. = 0,0000 40 876

-f 16 F. = 28 042

21
,,

F. = 20 484

30 - 21 F. = 19 744

Die Hrte des Eises endlich wurde an der Tiefe

gemessen, bis zu welcher ein mit einem Gewichte von

181 V3 Pfund belasteter, polirter Stahlstab von 16 Zoll

Lnge und 0,292 Zoll Durchmesser in den Eisblock

bei verschiedenen Temperaturen zwischen 35

und + 32 F. eindrang. Die Messungen ergaben,
dass das Eis seine Hrte und Widerstandsfhigkeit

gegen das Eindringen des belasteten Stahlstabes be-

balte von 35 bis +10 F.; von etwa 10 bis

20 F. an nimmt die Widerstandsfhigkeit mit stei-

gender Temperatur stark ab. (Bei 24 F. drang der

Stab ber 1 Zoll, bei 28 F. 3 Zoll und bei 32 F.

5 Zoll tief ein.)

31. Nussbaum: Ueber die Umstlpung der
P 1 y p e n. (Tageblatt der 59. Versammlung deutsch.

Naturf. u. Aerzte zu Berlin. 1886, S. 132.)

Bekanntlich hat Trembley den interessanten

Versuch ausgefhrt, den Leib des aus zwei Zell-

schiebten, dem Ektoderm und dem Entoderm, be-

stehenden Ssswasserpolypen umzustlpen und zu

fixireu
;
wenn nun der Polyp an der Rckkehr zur

natrlichen Lagerung seiner Leibesschichten gehin-
dert war, fand sich, dass nach einiger Zeit das nach

aussen verlagerte, innere Blatt sich zum Ektoderm,
das durch die Umstlpung nach innen gelangte Ekto-

derm sich zur inneren Hautschicht umbilde. Diese

Beobachtung ist spter vielfach angezweifelt worden.

Herr Nussbaum hat diese Umstlpuugsversuche
wiederholt und die Angaben von Trembley vollstn-

dig besttigen knnen. Durch die Frbung lassen sich

bei Hydra fusca und Hydra viridis Ektoderm und

Entoderm mit der Loupe gut unterscheiden, so dass

die Erfolge der Umstlpung leicht zu studiren sind.

In der That liegt beim umgestlpten und dann fest-

gehefteten Polypen nach einiger Zeit an der Aussen-

flche das charakteristische Ektoderm, und die Magen-
hhle wird wiederum vom Entoderm ausgekleidet.

Eine Umwandlung der einen Schicht in die andere

hat aber nicht stattgefunden , sondern eine U m -
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lagcrung, indem das Ektoderm iiaiuentlich von

der Durchbohrungsstelle und den Tentakeln aus ber

das nach aussen gestlpte Eutoderm hinberkriecht.

Ist die Umwachsung vollzogen und entfernt man den

Polypen von dem Fixiruugsmittel, so lebt der Polyp

fort, als ob er keinen Eingriff erlitten htte.

Der Vortragende bemerkte ferner, dass es ihm

gleich Tre mbley nur aus Theilstcken des Polypen-
leibes gelungen ist, ganze Polypen heranzuzchten,
aus abgeschnittenen Tentakeln aber nicht, und er

glaubt diese Erscheinung aus dem Mangel von Bil-

duugszellen an den Tentakeln erklren zu mssen.

Indem Vortragender in Betreff einer ausfhrlichen,

theoretischen Errterung, welche sich an die Versuche

anschliessen wrde, auf eine demnchst erscheinende

Arbeit verweist, hebt er aus derselben folgende Stze

hervor :

1) Die Constauz der Gewebe ist dieselbe wie die

der Arten. Aus Elementen des Ektoderms kann

durch knstliche Bedingungen kein Entodcrm ge-

bildet werden; ebensowenig findet das Umgekehrte
statt.

2) Whrend bei den einzelligen Individuen zur

Restitution des Ganzen ein Bruchtheil von Kern und

Protoplasma gengt (vgl. Rdsch. I, ltS), ist zum

Wiederaufbau eines aus differenten Zellen zusammen-

gesetzten Organismus mindestens ein Bruchtheil von

Zellen der verschiedenen Leibesschichten erforderlich,

und nur mit Bezug auf die Restitution durch die

Geschlechtsproducte gilt die fr Protozoen maass-

gebende Norm.

3) Die knstliche Theilung der Protozoen und

Polypen, sowie die Umstlpung der Hydren sind ge-

wichtige Argumente zu Gunsten der von mir begrn-
deten Theorie von der Vererbung, die in hnlicher

Form auch Weismann vertritt (vgl. Rdsch. I, 6)

und mit dem Namen der Lehre von der Continuitt

des Keimplasmas belegt hat."

IL Molisch: Untersuchungen ber Laubfall.

(Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften.

Math.-naturwissenschaftl. Kl. 1886, Bd. XCI1I, Ahthl. 1,

S. 148.)

Nicht nur im Herbst, sondern auch zu anderen

Zeiten unter dem Einflsse ungnstiger Lebensbedin-

gungen geschieht es, dass die Pflanzen ihre Bltter

abwerfen. Nachdem ein Theil des Zellinhaltes der

letzteren in die zurckbleibenden Pflanzentheile ge-

wandert ist, bildet sich am Grunde des Blattstieles

eine Trennungsschicht von Korkzellen, welche leicht

zerreibsen und so das Abfallen des Blattes herbeifh-

ren (Rdsch. I, 256).

In den bisher ber den Blattfall erschienenen Unter-

suchungen ist fast stets nur die anatomische Seite

des Gegenstandes behandelt worden
,
whrend der

Physiologie des Laubfalles fast nur von Herrn Wies-
ner Bercksichtigung geschenkt wurde. Indessen

beziehen sich die Versuche dieses Forschers aus-

schliesslich auf die herbstliche Entlaubung der Holz-

gewchse , nicht auch auf die Frage nach den Ur-

sachen des Laubfalles berhaupt. Herr Molisch
hat zur Lsung dieser Frage eine Reihe von Expe-
rimenten angestellt und fasst die dadurch gewonneneu

Ergebnisse ber den Eiufluss der Transpiration, des

Lichtes, des Sauerstoffs etc. auf den Laubfall etwa in

folgender Weise zusammen.

Wird die Transpiration von Zweigen, welche

stark zn transpirireu gewohnt sind, pltzlich ge-
be mint, so werfen sie die Bltter ab (Wiesner).

Pflanzen, welche feuchte Atmosphre lieben, be-

halten oft monatelang im dunstgesttigten Rume
ihr Laub.

Eine nicht allzu rasche, aber continuirlicbc

Herabsetzung des Wassergehaltes im Blattgrunde
fhrt zur Anlage der Tiennungsschicbte und in vie-

len Fllen auch zur Ablsung der Bltter.

Die letztere wird in auffallender Weise begnstigt
und beschleunigt, wenn der Turgor des Blattgrundes
durch reiche Wasserzufuhr gesteigert wird (Wies n er).

Es ist im Wesentlichen gleichgltig, ob das Wel-

ken der Pflanzeu durch gesteigerte Transpiration,

durch mangelhafte Wasserzufuhr oder durch beide

zugleich herbeigefhrt wird; von Wichtigkeit ist

jedoch, dass das Welken nicht allzu rasch eintritt,

weil die Bltter sonst vertrocknen, bevor sie noch

Zeit gefunden, ihre Trennungsschichten zu bilden.

Abgeschnittene Zweige, welche ihrer Organisation

wegen sehr langsam transpiriren, werfen ihre Bltter

selbst an der Luft liegend ab. (Succulente Pflanzen,

Fichte, Tanne, Begonia etc.)

Durch stagnirende Bodennsse und durch Ver-

pflanzen in Tpfe kann das Wurzelsystem geschdigt
und daher in Folge ungengender Wasserzufuhr theil-

weise oder vllige Entbltterung herbeigefhrt werden.

Lichtmangel bewirkt Entlaubung. Am
empfindlichsten erweisen sich stark transpirirende

Pflanzen mit krautigen Blttern (Coleus), weniger

empfindlich Gewchse mit lederigem Laub (Azalea,

Rhododendron, Edeltanne), fast gar nicht empfindlich

einzelne wintergrne Coniferen (Eibe, Fhre).
Der Ein flu ss der Temperatur auf den Blatt-

fall ist ein Behr complicirter. Sie wirkt indirect

durch Beeinflussung der Transpiration ,
aber auch

direct, ganz unabhngig von der letzteren. Es fallen

nmlich im dunstgesttigten Rume Bltter, deren

Trennungsschichten noch nicht oder eben erst ange-

legt wurden, bei hherer Temperatur (17 bis 22 G.)

viel reichlicher und frher ab, als bei niederer (1 bis

10" C).

Sauerstoff ist eine wesentliche Bedin-

gung des Laubfalles. Erschwerter Luftzutritt

verzgert bereits den Laubfall. Daher lsen sich

denn auch unter Wasser getauchte Bltter viel sp-
ter ab, als in feuchter Luft befindliche. F. M.

C. Pritchard : Untersuchungen berStern-Pho-

tographie. (Proceedings of the P,oyal Society. 1886,

Vol. XL, Nr. 245, p. 449.)

Durch sorgfltige Messungen hat Verfasser festzu-

stellen gesucht, ob irgend ein bestimmtes Verhltniss

bestehe zwischen der Elchenausdehuuug der Scheibe,
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welche ein Stern nach der Exposition auf der photo-

graphischen Platte erzeugt hat, und seiner photometrisch
bestimmten Grsse. Zu diesem Zwecke wurden ver-

schiedene Platten, auf welchen Theile der Plejadengruppe

photographirt waren, mit grosser Sorgfalt ausgemessen
und die gefundenen Durehmesser der Stern-Scheiben auf

einer und derselben Platte mit den Sterngrssen der

Uranometria Nova Oxoniensis" verglichen. Es ergab
sich bei 28 Sternen, deren Grssen zwischen 3 und 9,5

liegen, eine gute Uebereinstimmung der beobachteten

Werthe mit den aus der Formel

D V = <$
[log. M' log. M)

berechneten (in der Formel bedeuten D die Durch-
messer der Scheiben und M die Grssen); der mittlere

Unterschied betrug nur 0,16 Grsse. Einzelne Sterne,

deren Spectra einen grossen Reichthum an aktinischen

Strahlen zeigen, schliessen sieh selbstverstndlich dieser

Kegel nicht an.

Eine noch nicht abgeschlossene Reihe von Unter-

suchungen ber den Einfiuss der Dauer des Exponirens
auf die Grsse der photographischen Sternbilder hat

vorlufig fr nicht sehr blasse Sterne ergeben, dass die

Flchen der Scheiben ein und desselben Sternes auf der-

selben Platte sich ndern, wie die Quadratwurzeln der

Expositionszeiten. Bond hatte 1858 gefunden, dass die

Flchen sich wie die Zeiten verhalten.

Endlich behandelte Herr Pritchard die ungemein

wichtige Frage, ob die Sternbilder, welche stundenlang

exponirt waren, verhltuissmssig ebenso genaue und

zuverlssige Messungen gestatten, wie die besten

optischen Instrumente, die direct auf den Himmel ge-

richtet sind. Die Untersuchung ist an denselben Platten

der Plejaden ausgefhrt, die bereits oben erwhnt sind
;

die Abstnde von 25 Sternen von Alcyone wurden auf

den vier Platten gemessen, und zwar wurde jede Mes-

sung eben so oft wiederholt, als Bessel dieselben Mes-

sungen mit dem Knigsberger Heliometer ausgefhrt
hatte. Das Resultat war fr die photographische Mes-

sung etwas gnstiger; bei dieser betrug die mittlere

Abweichung 0,24", bei B es sei's Messungen 0,29".

Bei diesen Messungen zeigte eine von den vier

Platten, dass die Gelatine-Haut sich in der Nhe von

drei Sternen ein wenig, aber messbar, verschoben hatte,

aber weder au den brigen Stellen derselben Platte noch

auf den anderen Platten. Es folgt daraus, dass man Mes-

sungen niemals an einer einzelnen Platte ausfhren darf.

('. Christiansen: Einige Bemerkungen ber die

Temperatur der Planeten. (Danske Vidensk.

Selsk. Forhandl. 1886, p. 85; Selbstreferat, Beibltter X,

p. 532.)

Unter Zugrundelegung des Stefan'schen Gesetzes

von der Abhngigkeit der Strahlung von der absoluten

Temperatur und unter der Annahme, dass die Erde im

Temperaturgleichgewicht sei, dass sie in der Minute pro

Quadratcentimeter 2,5 Cal. von der Sonne empfange, von
denen 36,8 Proc. auf das Licht entfallen, und dass ihre Ke-

tlexionsfhigkeit (Albedo) 0,445 betrage, findet Verfasser

die mittlere Temperatur der Erde = 15, also ziemlich

gut bereinstimmend mit dem von Dovc berechneten

Werthe (14,6). Auch fr die verschiedenen Orte der

Erdoberflche stimmen die nach der Stefan'schen For-

mel berechneten mittleren Jahrestemperaturen noch un-

gefhr mit den von Dove abgeleiteten. Diese Ueber-

einstimmung veranlasste den Versuch, fr die Temperatur
an der Oberflche der brigen Planeten einige Anhalts-

punkte zu finden.

Es sei der mittlere Abstand zweier Planeten von

der Sonne Oj und a2 ,
ihre absoluten Temperaturen 1\

und T2 ;
es verhalten sieh dann die Wrmemengen, die

sie von der Sonne empfangen, wie a':a', ihre Wrme-
verluste aber wie T,

1

: T; folglich haben wir a?:a?
= T?:T* oder: Die absoluten Temperaturen der Planeten

verhalten sich umgekehrt wie die Quadratwurzeln aus

ihrem Mittelabstaude von der Sonne. Aus dieser Be-

ziehung erhlt man unter Bercksichtigung der ver-

schiedenen Albedinen der Planeten, wie sie Zllner
gefunden , folgende Mitteltemperaturen der Planeten :

Merkur 210, Venus 57, Erde 15, Mars 34", Jupiter

150, Saturn 180, Uranus 209, Neptun -221".

Fr Venus und Mars scheint es wahrscheinlich zu

sein, dass die gefundenen Werthe 57 und 34 nicht

fern von der Wahrheit liegen. Venus scheint ja mit

einer sehr dicken Wolkenschicht umgeben zu sein, die

Atmosphre des Mars ist dagegen sehr rein. Man kann

annehmen, dass dort das Wasser des Meeres grssten-
theils in Eis bergegangen ist und das Festland bedeckt,

ungefhr wie es hier auf der Erde in Grnland der Fall

ist. Die Meere sind dadurch sehr reich an Salzen ge-

worden und gefrieren deshalb nicht, nehmen aber einen

verhltnissmssig kleinen Raum ein. In wie weit die

Verhltnisse auf den usseren Planeten durch Eigen-
wrme modificirt werden ,

lsst sich nicht entscheiden.

Knut Angstrm: Eine neue Methode zu abso-
luten Messungen der strahlenden Wrme
und ein Instrument zum Regist riren der

Sonnenstrahlung. (Nova Acta reg. societ. seientia-

rum psalensis. Ser. 3, Vol. XIII, 1886.)

Zwei vollkommen gleiche Galorimeter werden ab-

wechselnd nach einander den Strahlen der zu messenden

Wrmequelle exponirt ,
und die Temperaturdiffereuzen

-\- k und lc, die sich in genau zu messenden Zeit-

rumen folgen , geben nach einer ziemlich einfachen

Formel die von der Quelle ausstrahlende Wrmemenge.
Es soll hier weder dies Prineip genauer entwickelt, noch

der Apparat im Detail beschrieben werden, welcher zur

Ausfhrung dieser Messungsmetliode benutzt worden;
beides muss in der Origiualabhandlung nachgelesen wer-

den. Das Instrument besteht, um dies kurz anzufhren,
aus zwei vollkommen gleichen Kupferscheiben, deren

vordere, absorbirende Flche mit galvanoplastischem

Kupfer und Platinschwarz rauh gemacht und etwas eiu-

gerusst ist. In der hinteren Seite der Scheibe steckt im

Centrum eine Thermosule, welche zu einem Galvano-

meter fhrt; nachdem bei Bestrahlung der einen Kupfer-
scheibe die Nadel des Galvanometers eine bestimmte

Ablenkung von der Nulllage angenommen ,
wird diese

Seheibe beschattet, die andere exponirt und so lange der

Wrmewirkung ausgesetzt, bis der gleiche Ausschlag
nach der entgegengesetzten Seite erfolgt, dann wird

wieder das Calorimeter gewechselt und so eine Reihe

vou Zeitbestimmungen gemacht, aus denen die Wrme-
menge berechnet wird.

Nach hnlichem Prineip hat Herr A n g strm einen

registrirenden Sonnenstrahlungsmesser construirt. Zwei

genau gleiche mit Luft gefllte Kupferkugeln, die durch

eine Rhre verbunden sind, bilden ein Differeutialthermo-

meter, in dessen Mitte sich ein Quecksilberindex befindet.

In die Mitte des Index ragt durch die Glasrhre ein

Platindraht, der zu einem Elektromagnet fhrt; und

beiderseits etwas von dem Quecksilberindex entfernt,

befindet sich je ein zweiter Platindraht, der gleichfalls

zum Elektromagnet fhrt. Wird die eine Kugel be-

schattet und die zweite den Sonnenstrahlen exponirt, so

dehnt sich in dieser die Luft aus, der Index bewegt sich

'nach der anderen Seite, erreicht dort den Platindraht

und schliesst den Elektromagnet, der nun eine Rotation
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des Differentialthermometers auslst, in Folge deren die

Kugeln umgetauscht worden. Der Index weicht zurck,

geht dann nach der anderen Seite und erreicht dort den

Platindraht; dadurch wird der Kreis wieder geschlossen,
der Elektromagnet tritt in Action, und die Kugeln tau-

schen wieder in Folge der Drehung des Differential-

thermometers ihre Stellung. Die Schnelligkeit der Um-

drehungen, oder die Zahl der Drehungen whrend einer

bestimmten Zeit, hngt von der Intensitt der Wrme-
strahlung ah. Kin Uhrwerk zeichnet automatisch auf

einer Rolle die Zeit und markirt durch eine Verbindung
mit dem Dift'erentialthermometer jede Umdrehung dessel-

ben. Man hat so die Anzahl der Drehungen am Tage
und in den einzelnen Abschnitten des Tages und kann

aus diesen wie aus den Constanten des Apparates die

Gesammtwrme des Tages und den Gang der Wrme-
strahlung im Verlaufe des Tages berechnen.

Thomas Andrews: Ueber die Eigenschaften der
Materie im gasfrmigen und flssigen Zu-
stande unter verschiedenen Temperatur-
und Druckverhltnissen. (Proceedings ol'the Royal

Society. Vol. XL, 1886, Nr. 243, p. 254.)

Nach dem Tode des Verfassers, dem die Wissen-

schaft wichtige Untersuchungen ber die Grenzzustnde

zwischen flssiger und gasfrmiger Materie verdankt,

ist der Royal Society eine das gleiche Thema behan-

delnde Abhandlung desselben vorgelegt worden, von wel-

cher zunchst nur nachstehende Resultate verffentlicht

werden :

1. Das Gesetz der Mischungen von Gasen, welches

Dalton aufgestellt hat, weicht sehr bedeutend ab von

dem Verhalten der Mischungen von Stickstoff und
Kohlensure unter hohen Drucken, und wahrscheinlich

ist das Dalton'sche Gesetz nur dann genau richtig, wenn
sich die Gase in dem sogenannten vollkommenen Gas-

zustnde befinden.

2. Die kritische Temperatur [die Temperatur, bei

welcher eine Verflssigung des Gases bei keinem Drucke

mehr mglich ist] wird niedriger durch Vermischen mit

einem permanenten Gase.

3. Wenn Kohlensure und Stickstoff gegen einander

bei hohen Drucken diflndiren, dann wird das Volumen

der Mischung vergrssert.
4. In einer Mischung von flssiger Kohlensure mit

Stickstoff verliert die berflche der Flssigkeit bei

Temperaturen, die nicht weit unter dem kritischen

Punkte liegen ,
ihre Krmmung (in der Capillarrhre)

und wird verwischt durch blossen Druck, whrend bei

niedrigeren Temperaturen der Stickstoff in gewhnlicher
Weise absorbirt wird und die Krmmung der Flssig-
keitsoberflche bestehen bleibt, so lange als irgend ein

Theil des Ga6es sichtbar ist.

H. W. Vogel : Ueber die chemische Wirkung
des Lichtes. (Tageblatt der 59. Versammlung deut-

scher Naturforscher u. Aerzte zu Berlin. 1886, S. 410.)

Die bisherigen Methoden zur Messung der chemi-

schen Lichtwirkuug sind nicht mehr zureichend, seit-

dem die Thatsache constatirt ist, dass es chemisch un-

wirksame Strahlen nicht giebt. Drap er hat bereits

festgestellt, dass nur diejenigen Strahlen auf photoche-
misch zerlegbare Krper wirken

,
welche von diesen

Krpern optisch absorbirt werden. Wenn demnach Sil-

berhaloidsalze, Ferridsalze
, Chromate u. s. w. nur fr

stark brechbare Strahlen empfindlich sind
,

so liegt der

Grund darin
,

dass sie ausschliesslich diese Strahlen ab-

sorbiren. Anders ist es aber bei den Blthen- und
Bltterfarbstollen. Diese werden keineswegs, wie schon

Herschel feststellte, durch die stark brechbaren Strah-

len am strksten gebleicht, sondern durch die den Farb-

stoffen Komplementren ;
z. B. bleicht der blaue Veil-

chenfarbstoff am besten im gelben Lichte, weil derselbe

am besten das gelbe Licht absorbirt. Ebenso ist es be-

kannt, dass die Bleichung des Chlorophylls am schnell-

sten im rothen Lichte erfolgt.

Die jetzt am meisten bliche photometrische Me-

thode zur Messung der chemischen Wirkung des Tages-
lichtes durch Chlorsilberpapier fhrt insofern zu total

fehlerhaften Resultaten
,

als Chlorsilber hauptschlich
fr violettes Licht empfindlich ist, also nur dieses ge-

messen wird. Nur daher lsst es sich erklren, dass bei

den Heidelberger Messungen bei einer Sonnenhhe von

12 keine chemische Wirkung des directen Sonnenlich-

tes constatirt werden konnte, whrend es doch mglich
ist, selbst bei Sonnenuntergang Momentphotographien
der Sonne zu erhalten

, sogar mit den weniger empfind-
lichen Collodionplatten. Insofern bedrfen die chemisch-

photometrischen Methoden dringend einer Verbesserung,
namentlich seitdem es gelungen , Silberhaloidsalze auch

fr schwach brechbare Strahlen durch Zusatz solcher

Stoffe empfindlich zu machen, welche die schwach brech-

baren Strahlen absorbiren. Diese Absorptionsmittel wur-

den optische Sensibilisatoren genannt, und ihre Anwen-

dung rief die farbenempfindliche Photographie der Jetzt-

zeit hervor. Merkwrdig ist nun
,
dass gewisse Farb-

stoffe, z. B. Cyanin, als optische Sensibilisatoren wirken,

andere, wie Phenylblau, welche hnlieh absorbiren, aber

nicht. Der Grund dieser Anomalie ist bis jetzt unge-

ngend bekannt. Neuere Untersuchungen haben nun

ergeben ,
dass die Lichtempfindlichkeit der Farbstoffe

hierbei selbst einen erheblichen Einfluss ausbt; je licht-

empfindlicher dieselben sind
,
desto krftiger wirken sie

als optische Sensibilisatoren.

0. Minkowski: Ueber die Synthese des Fettes
aus Fettsuren im Organismus des Men-
schen. (Archiv fr experimentelle Pathologie. 1886,

Bd. XXI, S. 373.)

Zur Erklrung der Resorption des Nahrungsfettes
nimmt man an

,
dass dasselbe im Darmcanal in seine

beiden diffusibleu Bestandtheile, Fettsure und Glyceriu,

zerfalle, dass diese Bestandtheile in den Speisesaft ber-

treten und hier im Chylus sich wieder zu Neutralfett

vereinen. Als Sttze fr diese Erklrung wurden Thier-

versuche angestellt, in denen mit dem gewhnlichen
Futter Fettsuren verabreicht wurden, welche im Thier-

krper nicht vorkommen, und dann die entsprechen-

den Neutralfette aufgesucht worden, welche sich aus

dem Glycerin des normalen Nahrungsfettes und der

fremden Fettsuren gebildet hatten. Mehrere derartige

Versuche, in denen Hunden die in Rbl enthaltene

Erucasure gegeben, und spter Erucin im Chylus ge-

funden wurde, waren erfolgreich. Gleichwohl verdient

eine Beobachtung, welche Herr Minkowski am Men-

schen ber die Synthese von Fett aus Fettsuren zu

machen Gelegenheit hatte, besonderer Erwhnung, da

man nicht immer an Thieren gemachte Beobachtungen
ohne Controle auf die Verhltnisse beim Menschen ber-

tragen darf.

Bei einem an Bauchwassersucht leidenden Patienten

fand man bei der Entleerung der Flssigkeit durch eine

Operation, dass dieselbe fast reinem Chylus glich; sie

war undurchsichtig, milchweiss und enthielt sehr viel

Fett, viel Eiweiss und Spuren von Zucker, so dass es

sich zweifellos um einen Erguss von Chylus in die

Bauchhhle handelte. Herr Minkowski benutzte diese

seltene Gelegenheit, auch beim Menschen die Synthese
des Fettes aus Fettsuren im Organismus nachzuweisen.

Fnf Tage vor der nchsten Operation erhielt Patient
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tglich 30 bis 45 g Erucasure neben seiner gewhnlichen
Diut, und die entleerte, wiederum sehr stark fetthaltige

Flssigkeit wurde auf ihren Gehalt an Erucasure und
an aus derselben gebildetem Fette genau geprft. Es

zeigte sich, dass die freien Fettsuren in der Flssigkeit
durch den Genuss der Erucasure nicht zugenommen
hatten, und dass besonders freie Erucasure in derselben

nicht enthalten war; wohl aber wurde Erucin in dem
Fette der Punctionsflssigkeit gefunden ,

und somit war
die synthetische Bildung von Fett aus der augefhrten
Fettsure heim Menschen bewiesen.

Leon Brasse: Die Anhufung des Rohrzuckers
im unterirdischen Theile der Zuckerrbe.
(Annales agronomiques. 1886, Tome Xli, p. 305.)

Die Art, wie sich Reservestoffe in gewissen Ab-
schnitten des Pflanzenkrpers anhufen, ist verstndlich,
wo es sich um unlsliche Substanzen, z. B.Strke, handelt.

Die durch Assimilation gebildeten Kohlenhydrate werden
nmlich in flssiger Form durch Diffusion von Zellezu

Zelle geleitet, bis sie dorthin gelangen, wo sie, durch ein

Ferment in unlsliche Strke verwandelt, liegen bleiben;
hierdurch wird ein weiteres Eindringen von Kohlen-

hydrat, d. h. ein Anhufen des Reservestoffes, ermg-
licht. Schwierig aber wird das Verstndniss dieses

Vorganges bei Substanzen, die, wie der Rohrzucker, ls-

lich sind; hier begreift man nicht, wie sich die lsliche

Masse au bestimmten Orten anhuft, und wie die Zellen,

welche bereits reich an Zucker sind, noch weiter solchen

aus weniger zuckerreichen Zellen aufnehmen knnen.
Noch auft'allender wird diese Erscheinung durch den

Umstand, dass der Zucker, der sich in der lebenden

Pflanze entgegen den Diffusionsgesetzen in den Zellen

der unterirdischen Theile anhuft, bei der Zuckerfabrika-

tion diesen Zellen durch Diffusion entzogen wird.

Herr Brasse hat zur Erklrung dieses Vorganges
eine durch Versuche wahrscheinlich gemachte Hypothese

aufgestellt, welche er auf nachstehende, von Herrn Ditte

studirte chemische Keactionserscheinung basirt:

Das Kalksulfat ist in Wasser leicht lslich; setzt man
einer Lsung desselben eine passende Menge Kalisulfat

zu
,

so entsteht ein Niederschlag von unlslichem Kali-

kalksulfat. Dieser Niederschlag tritt aber nicht ein, wenn
die Menge zugesetzten Kalisulfats weuiger als 25 g pro

Liter betrgt; erst nachdem diese Grenze erreicht ist,

veranlasst jede fernere Menge von Kalisulfat einen Nieder-

schlag. Die Concentration 25 g pro Liter Kalisulfat bildet

die Dissociationsspannung" des Doppelsalzes ;
so oft die

Lsung weniger Kalisulfat enthlt, zerfllt das vorhandene

unlsliche Doppelsalz iu seine lslichen Bestandtheile,

Kalisullt und Kalksulfat, bis dieser Grenzwerth er-

reicht ist. Ist hinreichend viel Doppelsalz vorhanden,

dann bleibt
,
nachdem die Lsung 25 g pro Liter Kali-

sulfat aufgenommen, der Rest als DoppelsaU ungelst

brig. Wird jetzt Wasser der Lsung zugesetzt, so dass

nicht mehr 25Proc. Kalisulfat zugegen sind, dann zersetzt

sich eine weitere Menge des Doppelsalzes; wenn hingegen

die Lsung mehr als 25 g Kalisulfat im Liter enthlt,

und es wird etwas Kalksulfat zugesetzt, so scheidet sich

Doppelsalz aus, und zwar geschieht dies unter gleichen

Umstnden so lange, bis die Lsung 25 Proc. Kalisalz

enthlt.

Herr Brasse stellt nun die Hypothese auf, dass der

Zucker mit dem Protoplasma der Zellen in der Wurzel

der Rbe eine Verbindung eingehe, welche nach Art

der Colloidsubstanzeu durch die Zellhaut nicht dialysirt

und hnlich wie das angefhrte Doppelsalz eine Disso-

ciationsspannung hat. Im Gleichgewichtszustnde wird

in der ganzen Pflanze die Dissociationsspannung herr-

schen und der Zuckergehalt der Zellen und Sfte wird
sich nicht ndern. Wenn nun in Folge der Assimila-

tion der Bltter ihr Zuckergehalt grsser wird, so wird
dieser Ueberschuss bis zur Wurzel diffundiren, dort sich

mit Protoplasma verbinden und anhufen
;
wenn hin-

gegen in Folge von Neubildung der Zuckergehalt der

Sfte abnimmt, wird sich ein Theil der Verbindung zer-

setzen, bis die Dissociationsspannung erreicht ist. So
ist es begreiflich, dass der Zucker sich immer mehr in

der Wurzel anhuft trotz ihres grossen Zuckerreichthums,
auch wenn durch Assimilation nur geringe Mengen
Zucker dem Safte zugefgt werden; man braucht nur,

um die Analogie vollstndig zu haben, in dem obigen

Beispiele statt Kalisulfat Zucker, statt Kalksulfat Proto-

plasma und statt des unlslichen Doppelsalzes die Ver-

bindung des Zuckers mit dem lebenden Protoplasma
zu setzen. Einige Versuche, in denen gleiche Stcke
derselben Rbe iu sehr verschieden concentrirte Zucker-

lsungen gebracht wurden, zeigten in der That, dass an

die verdnntesten Lsungen Zucker abgegeben, den con-

centrirteren Zucker entzogen wurde, obwohl in letzterem

Falle die Rubensubstanz viel zuckerreicher war als die

Lsung. War das Protoplasma der Rbe durch Chloro-

form getdtet, so wurde auch an die concentrirteren

Lsungen Zucker aus dem Protoplasma abgegeben.

F. Stohinann und Bruno Kerl: Muspratt's theore-
tische, praktische und analytische Che-
mie, in Anwendung auf Knste und Ge-
werbe. Encyklopdisches Handbuch der tech-
nischen Chemie. Vierte Auflage. (Braunschweig,
Fr. Vieweg & Sohn, 1886.)

Schon wenige Jahre nach dem Erscheinen der letzten

Auflage muss das grosse technisch-chemische Werk von

Stohinann und Kerl neu ausgegeben werden. Wenn
diese Thatsache den Besitzern der dritten Auflage, die

die betrchtlichen Kosten der Anschaffung nicht ge-
scheut haben, vielleicht berraschend erscheint, und
wenn diesen etwa die Herausgabe von Supplementbnden
zur dritten Auflage erwnschter gewesen wre, so spricht
doch andererseits das rasche Vergriffenseiu dieser letzte-

ren laut fr die grosse Beliebtheit dieses dem technischen

Chemiker unentbehrlichen Werkes.
Iu der That, das Werk ist wrmsten Lobes wrdig.

Waren auch iu der frheren Auflage nicht alle

die zahlreichen Artikel gleichwerthig ,
so war doch die

grosse Mehrzahl derselben mit mustergltiger Sorgfalt
bearbeitet.

Von der neuen Auflage sind bis jetzt 4 Lieferungen

erschienen, welche bei alphabetischer Ordnung die

Artikel Aether" bis Alkaloide" umfassen. Im letzteren

sind die einzelnen Alkaloide, sowie die Kapitel China-

alkaloide", Opiurualkaloide" etc. ausfhrlich behandelt.

Auch beim Abschnitt Aether" findet man ein erschpfend,
lehrbuchartiges Compendium der Chemie, nicht nur

des Aethers", sondern der Aetherarten, der Frucht-

essenzen u. s. w ,
in Bezug auf Herstellung, Eigenschaften

und Anwendung allen Anforderungen gengend, welche

der theoretisch, wie der technisch arbeitende Chemiker

stellen kann. Diese kurze Analyse zweier, willkrlich

herausgegriffener Artikel mag zeigen, welch reicher Quell
der BeTehrung schon den bisher vorliegenden wenigen

Lieferungen des Werkes entspringt. Es braucht kaum
besonders hervorgehoben zu werden

,
dass in der neuen

Auflage der inzwischen gewaltig angewachsenen Fach-

literatur sorgfltig Rechnung getragen ist. Dies wird

man zumal bei Artikeln wie Caffeiu, Cocain, Coni'in etc.

(s. bei Alkaloide) mit Befriedigung wahrnehmen.
Das treffliehe Werk sei allen Interesseuten auf das

Wrmste empfohlen. M.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.
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P. Tacchini: Ueber die Beobachtung der

totalen Sonnenfinsterniss zu Grenada
am Morgen des 2 9. August. (Atti della R.

Accademia dei Lincei-Rendiconti. 1886, Sei'. 4, Vol. II (2),

)>. 185.)

Nach dem allgemeinen, der Londoner Times" zu-

gegangenen Berichte ber die Resultate der Beobach-

tungen der totalen Sonnenfinsterniss vom 29. August

(Rdsch. I, 393) scheinen die Ergebnisse, welche Herr

Tacchini erzielt hat, die bedeutendsten zu sein. Es

sollen daher diese in authentischerer uud prciserer

Fassung hier wiedergegeben werden
,

wie sie Herr

Tacchini selbst in einem Schreiben vom 4. Septem-
ber au den Prsidenten der Accademia dei Lincei in

Rom formulirt hat.

. . . Die Untersuchung der Corona uud der Pro-

tuberauzeu gelang mir sehr gut, so dass man aus

derselben, im Verein mit den Beobachtungen des

Capitu Archer, mit denen, die ich gleich nach dem

Ende der Finsterniss an der unbedeckten Sonne ge-

macht, und mit denen, die ich auf der Insel Carolina

1383 angestellt, Folgendes ableiten kann.

1 ) Dass man whrend einer totalen Sonnenfinster-

niss sehr schne Protuberauzen sehen kann, diu bei

freier Sonne unsichtbar sind.

2) Dass die nur whrend der Totalitt sichtbaren

Protuberanzen weiss sind, besonders in den hheren

Partien, uud einen besonderen Charakter haben
;

sie

bestehen nmlich aus langen , feinen Fden
,
die oben

umgebogen sind.

3) Dass die Lichtintensitt der weissen Protube-

ranzen gering ist, so dass sie dein blossen Auge un-

sichtbar sind, wenn sie nicht hher sind, als der hel-

lere Theil der Corona, whrend man den Gipfel mit

blossem Auge sehen kann, wenn er sich in grosser

Hhe befindet, wie dies bei dieser Finsterniss der Fall

gewesen.

4) Dass alle anderen Protuberanzen, die auch an

der unverfinsterten Sonne sichtbar sind, whrend der

totalen Finsterniss breiter, bedeutend hher und mit

weissen Gipfeln versehen erscheinen
,
wenn es sich

um Protuberanzen von angemessener Hhe, d. h. von

mehr als einer Minute Hhe, handelt.

In der Corona beobachtete ich unter Anderem eine

besondere, ziemlich helle Schicht in directer Berh-

rung mit der Chromosphre; die Structur der inne-

ren Corona habe ich verschieden gefunden von der

im Jahre 1883 ... "

N. 0. Duner: Ueber die Sterne mit Spectren
der dritten Klasse. (Memoire ]n-eseute i l'Acade-

mie royale des sciences de Suede le 11 Juni 1884.)

Der Verfasser hat in dieser Abhandlung eine dan-

kenswerthe Specialstudie dieses Stern-Typus gegeben,

welcher besonders interessant ist, da er die in der Folge
der scularen Entwickelungsstufen bereits am weite-

sten vorgeschrittenen Weltkrper umfasst, welche viel-

leicht die Gelegenheit bieten drften, Vernderungen
im Stern-Spectrum constatiren zu lassen. Auch ge-

hrt hierher die Mehrzahl derjenigen vernderlichen

Sterne, welche nicht zum Algol-Typus zu zhlen sind.

In der Einleitung der Abhandlung findet man
eine kurze historische Uebersicht der bedeutendsten

Leistungen auf dem Gebiete der Sternspectroskopie, im

Besonderen wird der Arbeiten vonSecchi, D'Arrest

und Vogel gedacht. Der Secchi'sehe Katalog der



434 Naturwissenschaftliche Rundschau. No. 48.

rothen Sterne kann, wenigstens in beschrnktem

Sinne, auch als der erste Katalog der Sterne vom

dritten Typus betrachtet werden. Allein gerade nach

den Beobachtungen Secchi's machte sich die Noth-

wendigkeit fhlbar, die Sterne dieses Typus einem

erneuten Studium zu unterwerfen, wenn es gelingen

sollte, wirkliche Vernderungen von den strenden

Einflssen verschiedener Apparate und von Auffas-

sungsunterschieden erfolgreich zu trennen. Charak-

teristisch fr die hier behandelten Sterne sind zahl-

reiche directe Banden in allen Theilen des Spectrums,
welche vermuthlich chemischen Verbindungen ihren

Ursprung verdanken 1

). Bereits Secchi, D'Arrest
und Vogel erkannten die stereotype Lage dieser

Banden im Spectrum, eine Wahrnehmung, welche

durch die vollstndige Uebereinstimmung der Mes-

sungen des Verfassers mit den von Vogel mitge-

theilten Werthen besttigt wird. Unterschiede finden

sich dagegen in der Dunkelheit der Banden, welche

bei starken Zerstreuungen besonders auffallend wer-

den. Wenn man daher aus Vergleichungen der Wellen-

lngen der Spectrallinien bekannter Stoffe mit Linien

und Banden in Sternspectren auf das Vorkommen
derselben Stoffe und chemischen Verbindungen in

diesen Gestirnen zu schliessen berechtigt ist, so

drften die erwhnten Abweichungen in der Hellig-

keitsvertheilung im Spectrum graduellen Unter-

schieden der Absorption ,
wie sie etwa durch Ver-

schiedenheit der Temperatur bedingt sind, zuzu-

schreiben sein. Auch in der relativen Absorption
in den verschiedenen Banden kommen Abweichungen
vor. Das richtige Verstudniss aller dieser ver-

wickelten Erscheinungen erfordert aber die gleich-

frmige Behandlung der Gesammtheit der Individuen

durch denselben Beobachter und unter denselben

instrumentalen Bedingungen.
Herr Duner bediente sich zu seineu Beobach-

tungen des parallactisch montirten Fernrohrs der

Sternwarte von 245 mm Oeffnung. Er besass drei

Spectroskope verschiedener Zerstreuung ;
ein kleines

Instrument, welches von Heustreu in Kiel nach

Vogel's Angaben verfertigt ist, ein strker zer-

streuendes von Merz und endlich ein kleines Zll-
ne r'sches Ocularspectroskop. Mit diesem instrumen-

talen Apparat beobachtete er smmtliche von Secchi
und D'Arrest dem dritten Typus eingereihten Sterne,

ebenso wie die von Vogel vor 1880 entdeckten Ob-

jecte; von den in den Potsdamer spectroskojsischen

Beobachtungen der Sterne bis einschliesslich 7,5 Grsse
enthaltenen Nova nur die als besonders gut ausge-

prgt bezeichneten, da die geringere optische Kraft

des Fernrohrs ein zuverlssiges Studium der schwche-
ren Sterne ausschloss. Auch einige von Pickering
aufgefundene Sterne, sofern sie nicht zu sdlich

standen, wurden hinzugenommen. Jeder Stern wurde

mindestens zweimal, meist mit verschiedenen Spectro-

') Diese Banden sind bei den Sternen vom Typus lila

nach dem Roth hin abgestuft, bei denjenigen vom Typus
III b ist im Allgemeinen das Entgegengesetzte der Fall.

skopen beobachtet, diese Zahl indessen im Fall nicht

besonders gnstiger Witterung oder unvollkommener

Uebereinstimmung vermehrt. In dem beigefgten
Verzeichniss findet man neben den, den verschiedenen

Katalogen entnommenen Positionen, die Namen der

ersten Beobachter, nebst der von denselben gegebenen

Beschreibung, Farbenschtzungeu (Verfasser unter-

scheidet !> Stufen zwischen fast absolut rotli" und

weiss") und endlich die eigenen Bemerkungen und

Messungen des Verfassers angegeben. Diese Mes-

sungen sind mit dem Merz' sehen Spectroskope au-

gestellt. Die Cylinderlinse desselben Hess sich ver-

schieben
,
um bei Objeeten verschiedener Helligkeit

oder bei Anwendung verschiedener Dispersion die

Breite des Spectrums variiren zu knnen. Die Schnei-

den des Spalts, dessen Schraube eine Ganghhe von

0,80 mm besass, waren, um den schdlichen Einfluss

des feuchten Klimas zu vermeiden, aus Aluminium

hergestellt. Die Objective von Collimator und Beob-

achtuugsfernrohr hatten eine Brennweite von 1 1 cm.

In den ( (ciliaren, welche vier- resp. achtmal vergrssern,

war als Marke eine sehr feine Nadel angebracht;

spter kamen jedoch die Vogel' sehen Prismen mit

leuchtender Linie ausschliesslich zur Verwendung.
Von den vier Prismenstzen vision directe ist der

schwchste von Seh mi dt und Haen seh in Berlin, die

brigen sind von Merz angefertigt. Dieselben wareu

nicht unvernderlich im Collimator montirt, es konnte

ihnen vielmehr durch Drehung einer Schraube, welche

am Rande eines gezahnten Sectors angriff, diejenige

Stellung gegeben werden, bei welcher die Bilder am
besten waren. Eine zweite Schraube mit getheiltem

Kopfe am Beobachtungsfernrohr diente dann zu Posi-

tionsbestimmungen im Spectrum. Als Unbequem-
lichkeit des Apparats erwhnt der Verfasser, dass der

erhebliche todte Gang der Schraube einige besondere

Vorsichtsmaassregeln im Gebrauche erforderte. Nach

einer Untersuchung der fortschreitenden und perio-

dischen Fehler, welche sich als sehr betrchtlich her-

ausstellten, wurden dann mit den verschiedenen In-

strumenten Messungen im Sonnenspectrum angestellt,

welche die Auswerthung der Schraubenaugaben in

Wellenlngen bezweckten ,
und die erhaltenen gra-

phisch ausgeglichenen Werthe in Tabellen nieder-

gelegt. Da jedoch die Dispersion der Prismen sich

mit der Temperatur des Glases ndert, so machte die

Anwendung dieser Tabellen eine Temperatur-Correc-

tion erforderlich, welche Verfasser durch directe Be-

stimmung der Dispersionsuuterschiede bei Messungen
in knstlichen Spectren unter sehr verschiedenen,

bekannten Temperaturen zu bestimmen suchte. Um
dann nach dieser Methode die erforderliche Tabellen-

correction zu finden, musste noch die Temperatur der

Prismen, bei welcher die Messungen im Sonnenspec-
trum angestellt waren, bekannt sein. Diese bestimmte

Verfasser indirect durch Vergleichung der bei be-

kannten Temperaturen gemessenen Unterschiede der

Wellenlngen mit den Tafelwerthen
;

ein Verfahren,

welches allerdings keiner ausserordentlichen Genauig-

keit fhig ist, aber bei der Geringfgigkeit der in
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Betracht kommenden Correctionen hier wohl als zu-

reichend gelten dnrfte.

Verfasser weist dann auf gewisse constante Fehler

hin, welche hei Positionsbestimmungen von Banden

in lichtschwachen Spectreu bei gefl'netera Spalt vor-

kommen knnen. Kr zeigt, dass durch die dann ein-

tretende Verbreiterung oder Uebereinanderlagerung der

Bilder eine Verschiebung des weniger brechbaren

Randes der Bande nach dein rothen Ende des Spec-
trums hin stattfindet, welche die halbe Breite des

Spalts ausgedrckt in Wellenlngen betrgt, whrend
das Intensittsmaximum um die gleiche Grsse nach

dem blauen Ende verschoben wird. Herr Dun er-

findet in Einheiten der Mikrometersekraube am Beob-

achtungsfernrohr fr sein Instrument den nicht un-

merklichen Betrag + 0,002.

Bei den Messungen in Sternspectren wurde dann

grosse Sorgfalt darauf verwandt, die Unvernderlich-

keit des Nullpunktes durch wiederholte Einstellung
der Natriumlinien mit Hlfe eines Vergleichsprismas
zu controliren. Es sind dann die Mittelwerthe aus

den einzelnen Einstellungen auf jede beobachtete

Linie oder Bande fr jeden Abend gegeben und am
Schlsse die vorzgliche Uebereinstimmung mit den

von Vogel am grossen Refractor in Wien angestellten

Messungen tabellarisch zur Anschauung gebracht.

Wenn mau von einem sehr geringen constanten

Unterschiede absieht, kauu diese Uebereinstimmung
als eine vollkommene bezeichnet werden. Hiermit

besttigt sich auch die hoch interessante Wahrneh-

mung, dass die Hauptbanden in dem Spectrnm der

Klasse III b mit Streifen des Kohlenwasserstoffspec-
trums zusammenfallen.

Der letzte Abschnitt des Werkes ist mehr

speculativer Natur. Fragt man zunchst nach der

wahrscheinlichen Anzahl der Sterne des Typus III,

so lsst sich aus der Vergleichung der Zableu-

verhltnisse der Sterne in den einzelnen Grssen-

klassen ein Urtheil gewinnen. Durch Multiplieation
der von Littrow mitgetheilten , der Durchmuste-

rung" entnommenen Ziffern mit */3 und Divi-

sion mit 15 resp. 750 erhielt der Verfasser eine

Zahlenreihe, welche sich bis zur Grsse 5,9 (III a)

resp. 6, (III b) den Beobachtungen anschliesst, wh-
rend fr die geringeren Helligkeiten die Beobachtung
hinter der Rechnung zurckbleibt, so dass sich noch

eine Vermehrung der bisher bekannten Sterne zwi-

schen 6,0 und 7,5 Grsse vorzglich der Klasse III a

erwarten lsst. Im Allgemeinen darf jedoch die Kennt-

niss dieser interessanten Objecte als ziemlich voll-

stndig vorausgesetzt werden
,

wie schon aus dem
Umstnde hervorgeht, dass die mittlere Helligkeit der

spter entdeckten Sterne bestndig herabgeht. Unter-

sucht man ferner die Vertheilung der Sterne des

Typus III am Himmel, indem man sie zonenweise in

Bezug auf die Pole der Milchstrasse ordnet, so er-

giebt sich eine starke Hufigkeitszunahme mit der

Annherung an die Milchstrasse, eine Zunahme, welche

jedoch dem allgemeinen Anwachsen der Sterndichtig-

keit entspricht. Auch eine Untersuchung ber die Ver-

theilung in Lnge mit Bezug auf die Milchstrasse

fhrte zu keinem Resultate, so dass sich ein besonderes

Gesetz in der rumlichen Anordnung dieser Welt-

krper nicht erkennen lsst.

Der Verfasser wendet sich nunmehr zu Betrach-

tungen ber muthmaassliche Vernderlichkeit der

Spectren der Klasse III. Whrend man voraussetzen

muss, dass die Entwickelung sich in den jngeren
und heisseren Sternen mit ausserordentlicher Lang-
samkeit vollzieht, so glaubt er fr diese bereits kh-
leren Weltkrper ein relativ rasches Fortschreiten

annehmen zu drfen. Allein aus Vergleichung der

Wahrnehmungen verschiedener Beobachter darf im

besonderen Falle dennoch nur mit grosser Vorsicht

ein Schluss gezogen werden. Herr Duner verwirft

in dieser Beziehung die Secchi'schen Beobachtungen

gnzlich, da die optischen Apparate, mit welchen sie

angestellt sind, zu unvollkommen sind, und Secchi
wohl auch die wesentlichen Merkmale des Typus III b

noch nicht mit voller Klarheit erfasst hatte. Unter

den zuverlssigeren Beobachtungen D'Arrest's findet

sich aber in der That ein Stern D. M. -\- 36,2772,

von welchem dieser Beobachter sagt: 8,3 mg mit

schnem, sulenartigem Spectrum. Ist einer der Be-

gleitsterne des grossen Herculesnebels", whrend sich

jetzt in dieser Gegend des Himmels berhaupt kein

Stern vom Typus III a befindet, also auch eine

Positionsverweehslung als ausgeschlossen erseheint.

Im Verlauf der eigenen Beobachtungen, welche sich

ber einen Zeitraum von 6 Jahren erstreckten, hat

Herr Duner keine merklichen Vernderungen in

irgend einem Spectrum feststellen knnen.

Wenn nun diese Untersuchung bisher noch zu

einem negativen Resultate fhrte, so lsst sich doch

aus der Betrachtung der in verschiedenen Steruen

zur Zeit vorhandenen Entwickelt gsstadien eine

Vorstellung gewinnen von den Entwickelungsphasen,
welche das einzelne Individuum successive zu durch-

laufen hat. Man darf annehmen, dass sich der Ueber-

gang vom Typus II zum Typus III a in der Weise

vollzieht, dass in Folge fortschreitender Abkhlung,
die metallischen Linien, besonders des Eisens, Magne-

siums, Calciums, Natriums, sich verbreitern und zu-

gleich Systeme gedrngter, schwacher Linien auftreten,

sodass oft der Charakter des Spectrums in diesem

Uebergangsstadium schwer festzustellen ist. Nicht mit

gleicher Sicherheit lsst sich der Uebergang zum

Typus III b verfolgen, eine Bemerkung, welche ein-

zelne Beobachter veranlasste, die Klassen III a und

III b berhaupt nicht als coordinirt, sondern als sub-

ordinirt zu betrachten, und die letztere als die End-

stufe der genannten Reihe unmittelbar vor dem vollkom-

menen Verlschen hinzustellen. Allein bercksichtigt

man die geringe Anzahl der Sterne vom Typus III b,

so lsst sich mit nur geringer Wahrscheinlichkeit die

Auffindung von Uebergangsstufen erwarten. Hierzu

kommt noch, dass die wesentlichen Merkmale aus

den drei breiten Banden bestehen, dass das Vor-

handensein dieser Banden ber den Charakter des

Spectrums entscheidet, also nur in Helligkeitsunter-
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schieden Uebergngc gesucht werden knnen. In

derThat ist es jedoch Herrn Duner gelungen, einen

Stern zu entdecken, D. M. + 38,3957 = 541 Birm.,

welchen er als Uebergang von II a zu III b ansieht.

Sein Spectrum zeigt eine ziemlich breite Bande bei \V. L.

519 Mill. mm und endigt pltzlich bei 475 Mill.mm.

Diese Wellenlngen stimmen mit den Messungen be-

stimmter Banden im Spectrum von III b berein.

Nur einmal Hessen sich Spuren von Licht jenseits

475 Mill. mm Wellenlnge und unter den gnstigsten

Umstnden schwache Anzeichen noch zweier anderer

Banden bemerken. Man sieht, dass die Entwicke-

lnng der Banden sich hier erst in ihrem Anfangs-

stadium befindet. Als ein besonderes Kriterium

fr Sterne im Uebergangsstadium bezeichnet Herr

Duner aber die starke Absorption der brechbaren

Strahlen, welche die rothe Frbung der Sterne be-

dingt. Bei weiter vorschreitender Entwickelung tre-

ten dann die Banden bei W. L. 516 und 473 Mill.mm

zunchst auf, nehmen an Dunkelheit zu, whrend

gleichzeitig eine dritte Bande bei W. L. 563 Mill. mm
sichtbar wird. Mit dem Auftreten der Bande bei

W. L. 576 Mill. mm sind dann die charakteristischen

Merkmale des Spectrums vorhanden. Mit zunehmender

Abkhlung kann dann das schliessliche Verlschen des

Sternes entweder durch allmlige Verbreiterung der

dunklen Bauden oder durch Zunahme der allge-

meinen Absorption im Spectrum erklrt werden.

Die letztere Anschauung hlt Herr Duner fr die

wahrscheinlichere ,
da bei keinem Sterne die Breite

der Banden diejenige der hellen Zone berschreite

und sich auch ein analoges Verhalten des Spectrums

der vernderlichen Sterne whrend des Minimums

zeige, sowie auch die Sonnenilecke ihre Dunkelheit

zunchst einer Zunahme der allgemeinen Absorption

verdanken. Dr. W.

C. Barus und W. Stl'Ouhal: Spannungswir-
kung pltzlicher Abkhlung bei Glas

und Stahl. (The American Journal of Science. l!Sbii,

Sei-. 3, Vol. XXXII, p. 181.)

Im Verlaufe einer lngeren Untersuchungsreihe

ber die physikalischen Eigenschaften ,
welche Stahl

und Glas annehmen, wenn sie aus hohen Tempera-
turen pltzlich abgekhlt werden, haben die Herren

Verfasser interessante Beobachtungen ber Glas-

thrnen gemacht.
Bekanntlich gengt es, den dnnen Stiel einer

Glasthrne abzubrechen, um sie zu Pulver zu zer-

trmmern und die Splitter mit explosiver Heftigkeit

nach allen Seiten fortfliegen zu sehen. Weniger
bekannt drfte sein, dass dieselbe Thrne in Fluor-

wasserstoffsure bis zur Grsse einer Nadel aufgelst

werden kann, ohne zu explodiren. Dies erinnert fast

an das Verhalten des Nitroglycerins, das sehr ruhig ab-

gebrannt werden kann, whrend es bei Erschtterung

explodirt. Die Herren Barus und Strouhal haben nun

Glasthrnen verschieden lange Zeiten in Fluorwasser-

stoff auflsen lassen
,
und die ihrer usseren Schieb-'

ten bis zu einer immer grsseren Tiefe beraubten

Glastropfen auf ihre Fhigkeit, beim Abbrechen

der Spitze zu zerstieben, untersucht.

Es stellte sich heraus, dass die Neigung zum Ex-

plodiren bei den Glasthrnen schnell undeutlicher

wird in dem Maasse, als die Dicke der entfernten

Schale wchst
;
dass diese Tendenz schon sehr merk-

lich beeintrchtigt ist, wenn eine Schale von weniger

als 0,1 mm entfernt ist: dass sie vollstndig ver-

schwunden ist mit der Entfernung von 0,5 mm Schale.

Wenn der Radius des Tropfens um 0,3 mm verklei-

nert worden
,
dann bleiben die Theile der zerbroche-

nen Kugel oft im Zusammenhange , und man kann

aus der allgemeinen Richtung und Vertheilung der

Sprnge die ursprngliche Structur erschliessen. Die

Anordnung der einzelnen Bruchstcke ist eine ganz

charakteristische, sie bilden nmlich Mache, unregel-

mssige Kegel, deren Spitzen nach der Symmetrie-

linie des Tropfens und deren Grundflchen nach der

Oberflche gerichtet sind.

Alle untersuchten Glastropfen kritzten gewhn-
liches Glas mit grosser Leichtigkeit; aber auch wenn

man den Tropfen durch Ausglhen bis Weissgluth

und langsames Abkhlen ihre Spannung nimmt, n-

dert sich ihre Hrte nicht wesentlich.

Im Polarisatiousapparate zeigen die Glastropfen

als Ausdruck ihrer Spaunungszustnde farbige Bil-

der, die deutlich und klar hervortreten, wenn man

zur Vermeidung der diffusen Refraction den Tropfen

in Glycerin taucht. Wurde der Tropfen bei 200

angelassen, so konnten Aenderungen der farbigen

Fisur nicht sicher erkannt werden; nur wenn das

Anlassen bei dieser Temperatur sehr lange fortge-

setzt wurde, zeigten sich einige Aenderungen der

Farbe. Das Verweilen der Tropfen in siedendem

Quecksilber (360) erzeugte deutliche Aenderungen
der Polarisationsfiguren, sie wurden verschwommen,

die Farben undeutlich. Das Anlassen in siedendem

Schwefel (450) endlich brachte die Polarisationsfigur

ganz zum Verschwinden. Daraus ist zu schliesscn, dass

die Aeuderung der Spannung bei 200 beginnt und

zwischen 350" und 450 vollkommen ist.

Durch Fluorwasserstoff allmlig in ihren Durch-

messern reducirte Glastropfen wurden im Polarisa-

tionsapparat untersucht. Es zeigte sich ,
dass die

Polarisationsfigur einen gleichmssigen Charakter be-

hielt, obwohl der Durchmesser in fnf sich folgenden

Operationen um 0,23cm verkleinert worden war;

auch die Zartheit der Zeichnung und der Farbe zeigte

keine grssere Abnahme, als sich durch die Ab-

nahme der Dicke erklren liess. Wurden Splitter

eines zerstiebten Tropfens im Polarisationsmikroskope

untersucht, so zeigten sich oft noch deutliche Zeichen

von Spannung. Es folgt somit aus diesen Beobach-

tungen ,
dass deutliche polariskopische Beweise fr

Spannung noch lange vorhanden sind, nachdem die

explodirenden Eigenschaften des Tropfens verschwun-

den sind.

Eine grssere Anzahl von Dichtigkeitsbestimmun-

gen au Glastropfen in verschiedenen Stadien ihrer

Lsung, ferner nach dem Anlassen und nach Ein-
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wiikung beider Momente lehrte, dass die Dichte der

sich folgenden Schichten anhaltend abnimmt. Es

konnte jedoch ein Gesetz dieser Dichtigkeitsnde-

rung mit der Entfernung nicht ermittelt werden.

Vergleicht man aber die mittlere Dichte der gespann-

ten Glasschichten mit dem Mittelwerthe der Dichte der

durch Anlassen spannungsfrei gemachten, so findet

man die Dichte bei letzteren immer grsser als bei

erstereu; d. h. mau kann, so weit die ganz befriedi-

gend scharfen Resultate einen Schluss gestatten, an-

nehmen, dass die Spannung in den Glas-

tropfen eine A u s d e h n u n g s s p a n n u n g ist.

Mit diesem Verhalten der Glasthrnen ist das des

getemperten Stahles verglichen worden
,
und zwar

wurde dem polariskopischen Verhalten des Glases

das elektrische Leitungsvermgen der gehrteten

Stahlstbe, das die Verfasser in frheren Unter-

suchungen studirt, gegenbergestellt. Es zeigte sich

dabei, dass im Stahl dieselbe Art von Spannung nach

pltzlichem Abkhlen angenommen werden drfe,

wie in den Glastropfen. Wegen dieser Ausfhrungen
nmss jedoch auf die Originalabhandlung verwiesen

werden.

E. Walinschaffe : Die lssartigen Bildun-

gen a m Rande des n o r d d e u t s c h e n

Flachlandes. (Zeitschr.
1. deutsch, geol. Gesellscli.

1886, Bd. XXXVIII, S. 353.)

Nach einem kurzen, einleitenden Ueberblick ber

die geographische Verbreitung, sowie ber die durch

frhere Arbeiten bekannt gewordenen physikalischen

und petrographischen Eigenschaften der unter dem
Namen ..Lss" zusammengefassten Bildungen, defi-

nirt der Verlasser das Wort Lss" als einen petro-

graphischen Collectivbegriff, welcher auf solche, im

Allgemeinen ungeschichtete Ablagerungen angewen-
det werden musB, welche bei einer sehr feinen, gleich-

massigen Ausbildung eine leicht zerreibliche und

porse Beschaffenheit besitzen, vorwiegend aus staub-

artig kleinen, eckigen Quarzkrnchen von meist 0,05

bis 0,01 mm Durchmesser bestehen und neben einem

sehr schwankenden Gehalte von Calciumcarbonat

einen vcrhltnissmssig nur geringen Thongehalt be-

sitzen". Ein genetisches Moment will Verfasser

jedoch nicht mit in die Definition aufnehmen, da

lssartige Bildungen verschiedenen Ursachen ihre

Entstehung verdanken knnen, und die in einem be-

stimmten Gebiete hierber gewonneneu Anschauun-

gen sich demnach nicht ohne Weiteres verallgemei-

nern lassen.

Im Gegensatze zu Herrn Penck, der die smmt-
lichen, zwischen dem Nordrande der deutschen Mit-

telgebirge und dem norddeutschen Flachlande auf-

tretenden Lssbildnngen, vom berlaufe der Weichsel

bis zur Rheinmndung als einen zusammenhngenden
Streifen ansieht, und zu Herrn Klockmann, welcher

dies ganze Gebiet als eine einzige Niederung betrach-

tet, welche das Abzugsthal der mit den Gletscher-

strmen vereinigten, aus dem mittleren Deutschland

kommenden Flsse in der letzten Abschmelzperiode

des Inlandeises dargestellt habe, glaubt Herr Wahn -

schaffe, dass es sich hier vielmehr um einzelne, durch

Lcken und Einbuchtungen getrennte Gebiete handle.

Die Lagerung des norddeutschen Lss lsst keinerlei

Beziehungen zu einem alten Flussthale erkennen, da

er sowohl in Sachsen als in der Hallenser und Magde-

burger Gegend ber die jngeren Thler verschiede-

ner Flsse hinwegsetzt. Whrend sowohl seine

Hhenlage als auch seine Sugethierfauna, wie sie

sich z. B. bei Tbiede und Westeregeln findet ,
das

diluviale Alter des norddeutschen Lss beweist,

herrscht ber die Stellung desselben im Diluvium

noch keine vollstndige Uebereinstimmung. Wh-
rend Penck ihn, wie die Lssbildungen am Nord-

rande der bayerischen Alpen, als interglacial anffasst,

sieht Wahnschaffe in ihm in Uebereinstimmung

mit den meisten norddeutschen Geologen das

jngste Glied der Diluvialablagerungen, da es nie-

mals, auch an seinem nrdlichsten Rande nicht, von

jngeren Diluvialbildungen berlagert wird.

Von den verschiedenen Erklrungsversuchen fr

die Entstehung des Lss hat man in letzter Zeit

mehrfach die Richthofen'sche Theorie von der sub-

aerischen Bildung der Lssablagerungen auf die nord-

deutschen Vorkommnisse angewandt. Verfasser hlt

diese Theorie auf den Magdeburger Lss nicht fr

anwendbar, und glaubt diese Anschauung auch auf

die anderen norddeutschen Lssbildungen ausdehuen

zu knnen. Die gegen den fluviatilen Ursprung des

norddeutschen Lss geltend gemachten Grnde er-

scheinen ihm nicht als stichhaltig. Die eckige Form

der Quarzkrnchen wird durch die Untersuchungen

Daubree's erklrt, welcher zeigte, dass die Abrun-

duug der Quarzkruer im Wasser nnr dann stattfin-

det, wenn sie am Boden fortgerollt werden; Krner

von 0,1 mm Durchmesser bleiben aber auch bei

schwacher Strmung noch suspendirt. Auch das

gewhnliche Fehlen der Schichtung spricht nicht un-

bedingt gegen fluviatile Bildung, da bei constanter

Stromgeschwindigkeit keine Schichtung einzutreten

braucht, wie dies z. B. die ausgedehnten Schlickabstzo

des alten Elbthales bei Magdeburg beweisen, die

gewhnlich bei 2 bis 3 m Mchtigkeit keinerlei Schich-

tung zeigen. Auch ist sowohl in Sachsen als bei Magde-

burg hier und da, wenn auch selten, eine Schichtung

im Lss beobachtet. Das Ueberwiegen der Land-

schueckeu findet ein Analogon in dem von Sand-

berger untersuchten Hochtluthschlamme des Mains

vom 19. Februar 1870, welcher auf 10 747 Exemplare

von Landschnecken nur 69 Exemplare von Ssswasser-

schnecken enthielt. Auch die eigentmliche, ganz auf

das Randgebiet des norddeutschen Diluviums be-

schrnkte Verbreitung des Lss lsst sich schwer mit

der Aunahme subaerischer Entstehung vereinigen.

Herr Wahn schaffe hlt vielmehr au dem gla-

cialen Ursprung des norddeutschen Lss fest. Bereits

an anderer Stelle ist vom Verfasser die Ansicht ver-

treten worden, dass der Eisrand des nordischen In-

landeises einen mchtigen Stauwall gebildet habe,

so dass bei Beginn des Abschmelzens sowohl die von
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Sden kommenden Gebirgswsser als die von Norden

her abfliessenden Schmelzwsser zu einer Hochfluth

angestaut wurden. In diese gelangte sowohl der

Gletschersehlamm, als die feineu Scblmmproducte
vom Abhnge der Gebirge. Auf diese Weise glaubt

Verfasser die petrographische Beschaffenheit des Lss

am natrlichsten erklren zu knnen. Die Verbrei-

tung des Lss erklrt sich nach Wahnschaffe durch

die Annahme mehrerer, dem buchtenartigen Verlauf

des Eisrandes entsprechender Staubecken. Die Lss-

bildung hrte auf, als das Eis in Folge des Abschrnel-

zens weit genug zurckgegangen war, um dem Wasser

einen schnellen Abfluss nach Westen und Nordwesten

zu ermglichen. Nach Trockenlegung des Gebietes

entwickelte sich eine ppige steppenartige Grasvege-

tation, deren Wurzelrckstnde die porse, rhrige

Struetur des Lss veranlassten, whrend die Acker-

krume durch die alljhrlich absterbende Vegetation

einen stets wachsenden Humusgehalt erhielt.

v. H.

0. Btschli: Bemerkungen ber die wahr-
scheinliche Herleitung der Asymmetrie
der Gastropoden, speciell der Asymme-
trie im Nervensystem der Prosobran-
chiateu. (Morphologisches Jahrbuch. 1886, Bd. XII,

S. 202.)

Allgemein bekannt ist die eigenthmliche Kreu-

zung der sogenannten Visceralcommissur, welche

wahrscheinlich smmtlichen Prosobranchiern zukommt

und immer mit einer mehr weniger asymmetrischen

Lagerung anderer Organe verknpft ist, welche zu-

gleich den Schlssel dazu liefert, wie wir uns das

Zustandekommen dieser merkwrdigen Kreuzung

(Chiastoneurie) aus einer bilateral - symmetrischen

Urform zu denken haben. Spengel, dem wir die

Aufklrung dieser Verhltnisse zum Theil verdanken,

hat zuerst berzeugend nachgewiesen, dass bei den

chiastoneureu Prosobranchiern der Organcomplex um
den After gegen die bilateral- symmetrische Stamm-

form eine Drehung von 180 ausgefhrt hat; aber

so werthvoll auch dieser Nachweis fr das Verstnd-

niss der Verwandtschaftsbeziehungen der asymmetri-
schen zu den symmetrischen Molluskenformen vom

vergleichend anatomischen Standpunkte ist, fr die

Phylogenie Hess er sich kaum verwerthen, da die

Vorstellung, dass diese Drehung im Laufe der Phylo-

genie von den Prosobranchiern wirklich ausgefhrt
worden wre

, auf unberwindliche Schwierigkeiten

zu stossen schien.

Diese Lcke in Spengel's Erklrung des Vor-

ganges ist nun von Btschli durch eine ebenso

einfache wie scharfsinnige Betrachtung ausgefllt

worden. Eine Verschiebung des ursprnglich in der

Mittellinie am Hinterende des Thieres gelegenen

Afters und der ihn umgebenden Organcomplexe nach

vorn rechts so argumentirt Btschli ist wenig-

stens fr den After schon lngst auch ontogenetisch

erwiesen und drfte daher wohl auch phylogenetisch

als sicher angenommen werden knnen. Nicht beach-

tet ist aber bisher, dass diese Verschiebung auf un-

gleichmssigen Wachsthumsvorgngen nur des Man-

telrandes (des ursprnglichen Ausmnduugsgebietes
von Mund, After, Geschlechtsdrsen, Nieren, wie ur-

sprnglichen Sitzes der Kiemen) beruht, an welchen

Fuss und Mantel nicht theilzunehmen brauchen und

auch nicht theilnehmen, wie ihre symmetrische Gestalt

und Innervation beweist. Da nun der Abschnitt des

Mantelrandes zwischen Mund und After die geringste

Wachsthumsintensitt hatte, whrend die angrenzenden
Partien des Fusses an der normalen Vergrsserung des

Thieres theilnehmen, muss sich allmlig die erste Vis-

ceralcommissur zu einer Schleife ausbuchten, welche

sich nach hinten dorsalwrts ber den Darm wegschiebt.

Die eigentliche Kreuzung ist aber auf eine neue Strung
dieser asymmetrischen Entwicklung durch das Auf-

treten der Mantelhhle zurckzufhren. Die Man-

telhhle entsteht als sackfrmige, sich rasch vertie-

fende Einstlpung der Mantelrinne in dem Areal,

welches After und Kiemen nebst der Mndung der

Nieren und Geschlechtsorgane umfasst. Mit dieser

nach innen gerichteten Wucherung weiden alle diese

Orgaue passiv in die Mantelhhle mit hineingezogen,

bis der After am Hinterende der Kiemenhhle (sp-
ter durch strkeres Wachsthum des Bodens und der

Seitenwnde an der Decke), die Kiemen an den Sei-

tenwnden derselben liegen. Bei dieser passiven

Wanderung muss nun, wie eine leichte Ueberlegung

zeigt, die rechte Kieme schief nach links und hinten

ber den Vorderdarm hiuwegpassiren und also auch

die rechte Visceralcommissur, die ja zu dem rechten

Kiemenganglion verluft, mit herbertragen. So

erhalten wir denn in sehr natrlicher Weise, wie uns

scheint, die Kreuzung der beiden Visceralcommissu-

ren, welche fr die Prosobranchiaten so bezeichnend

ist." Auch die speciellen asymmetrischen Abweichuu-

gen der brigen Organe (Darm, Herz) finden so ihre

einfache Erklrung.
Mit dieser Darlegung ist der Inhalt der Arbeit

allerdings noch nicht erschpft. Indessen wre ein

Referat ber die brigen Punkte theils nicht leicht

verstndlich, wie die hbschen Bemerkungen ber

das Zustandekommen der asymmetrischen Aufrollung

des Eingeweidesackes, theils von zu speciell em Inter-

esse, wie die im Eingnge der Arbeit vorgetragene Theo-

rie ber das Zustandekommen der Visceralcommissur,

welche B. auf die Befunde von Amphineuren ge-

sttzt durch Abspaltung aus der phylogenetisch lte-

|

ren Pedalcommissur hervorgehen lsst. Nimmt man

diese Theorie an, so fllt die Schwierigkeit fort, welche

Spengel's Deutung der Pedalcommissur der Chito-

nen als Visceralcommissur gegen sich hatte, die in

Bezug auf den Darmcaual dorsale Lage. Doch muss

wegen Begrndung und nherer Darlegnng dieser

Theorie auf das Original verwiesen werden.

J. Br.
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Fester Sauerstoff. (Proceedings of the Royal Society.

1886, Vol. XL, Nr. 2+5, p. 470.)

In der Sitzung der Royal Society zu London vom
27. Mai theilte der Prsident, Herr Stokes, mit, dass es

Herrn 1) e \v a r gelungen ist, Sauerstoff im festen Zu-

stande zu erhalten, und dass er mit einigen Anderen
am Nachmittage Augenzeuge des Experimentes gewesen.

Gerstman: Strmungen von Fl ssi gke i tsge-
mischen und Salzlsungen durch papil-
lre 1! (ihren. (Tageblatt der 59. Versammlung deut-

schei Naturforscher u. Aerzte zu Berlin 1886, S. 409.)

Aus den Versuchen, die Vortragender angestellt,

folgt ,
dass die aus den Capillaren austretende Flssig-

keil eine andere procentuale Zusammensetzung zeigt als

die aufgegossene. Bei einer 30procentigen Alkohol-

mischung z. B. ist der zuerst austretende Alkohol concen-

trirter als der aufgegossene, dann tritt verdnnter Alko-

hol aus und dann erst der Alkohol in der Concentration

des aufgegossenen. Diese Erscheinung ist dadurch zu

erklren, dass an den Wnden der Capillare erst eine

feste YVaudschicht aus dem einen Flssigkeitsbestand-
theil entsteht, danach eine Wandschicht aus dem ande-

ren, und in dem noch frei bleibenden Rume der Capillare
die unvernderte Flssigkeit durchstrmt.

Es wurden auf diese Weise untersucht, Kochsalz,
verdnnter Alkohol, Oxalsure, Natronlauge, jedes in

mehrfach variirten Concentrationsgraden. Als zu durch-
strmende Krper wurden angewendet: porse Thon-

zellen; gepresster Quarzsand, Harnleiter vom Pferde;
die Versuche fanden statt unter dem Drucke von
1) 250 mm, 1,5 in, 3) 2,5 m, 4) 3,5 m Wasser. Die
Wandschichten bildeten sich bei allen diesen Versuchen.
Die Reihenfolge, in der sie sich bilden, hngt ausser
von der Natur der durchstrmenden Flssigkeit und
des durchstrmten Krpers auch von dem Mischungs-
verhltnisse ab. So bildet sich z. B. bei 30procentigem
Alkohol zunchst der Porenwand eine Wasserschicht
und dann erst die Alkoholschicht; bei 70procentigem
Alkohol tritt das Umgekehrte ein. Ein Einfluss des
Druckes auf die Natur der Erscheinung Hess sich hier

nicht nachweisen. Bei Filtration von Eiweisslsung Hess
sich berhaupt die Concentration der auf die Filter-

vorrichtung gegossenen Lsung auch nach 142stndigem
Strmen nicht erreichen.

Die Erscheinung der Wandschichten lsst sich wohl
am einfachsten dadurch erklren, dass die Anziehung
der Porenwand zum einen Bestandtheil strker ist, als

zum anderen, dass aber mit der Entfernung von der
Porenwand diese Anziehung zum einen Bestandtheil
strker abnimmt, als die zum anderen, so dass bei einer

gewissen Entfernung von der Porenwand die Attraction
zu dem vorher schwcher angezogenen Bestandtheil

berwiegt.

J. J. Thomson und R. Threlfall: Einige Versuche
ber die Bildung von Ozon. (Proceedings of

the Royal Society. 1886, Vol. XL, Nr. 244, p. 340.)
Ob Ozon entsteht, wenn Sauerstoff in ein starkes

elektrisches Feld gebracht wird, das aber nicht so stark

ist, um Funken durch das Gas berspringen zu lassen,
suchten die Verfasser durch Versuche zu entscheiden.

In einen schwarz ausgeschlagenen, lichtdichten Holz-

kasten wurde ein Glaskasten gestellt, durch welchen
vollkommen trockene, staubfreie Luft im langsamen
Strome geleitet wurde, whrend zu beiden Seiten des

Glaskastens die mit den Polen einer Holtz'schen Ma-
schine verbundenen Elektroden sich befanden, die eine

aus einer platten, mit verdnnter Schwefelsure gefll-
ten Flasche, die andere aus einer geschwrzten Zink-

platte bestehend. Die Luft strich, nachdem sie zwischen
den Elektroden hindurchgegangen, durch eine Probir-

rhre, welche eine hchst empfindliche Lsung von .Tod-

kaliumstrke enthielt.

Es stellte sich heraus, dass so lange die Elektroden
so weit von einander entfernt waren, dass kein Funke
durch das Glas hindurchging, die Luft keine nachweis-
bare Menge Ozon enthielt, whlend das kleinste elek-

trische Fnkchen hinreichte, um eine starke Ozoureac-
tion der Luft zu ergeben.

N. Zuntz: Ueber den wechselnden Gehalt des
strmenden Blutes an geformten Be-
standteilen und seine Ursache. (Tageblatt
der 59. Versammlung deutscher Naturforscher u. Aerzte

zu Berlin. 1886, S. 418.)

Man ist vielfach geneigt, die im septischen Fieber
und bei vielen anderen Strungen bemerkbaren, raschen

Aenderungen der Blutkrperchenzahl auf massenhafte

Zerstrung und Neubildung dieser Formelemente zu be-

ziehen, weil man glaubt, dass die Momente, welche dem
Blute Flssigkeit zufhren resp. entziehen die Filtration,

Resorption und Diosmose zur Erklrung der beobach-
teten Aenderungen nicht ausreichen. Die extremsten

Schwankungen der Blutkrperchenzahl beobachtete man
nach hoher Rckenmarksdurchschneidung, welche in

wenigen Minuten eine Abnahme der rothen Blutkrperchen
von 5 auf 3 Millionen im Kubikmillimeter bewirken kann,
whrend Reizung des Rckenmarkes mit dem Blutdruck
auch die Krperchenzahl wieder auf die alte Hhe bringt.
Hier an Zerstrung und Regeneration der Blutkrperchen
zu denken ist ganz unmglich. Aber auch die Filtra-

tion und Resorption sind, wie besondere Versuchsreihen
des Herrn Colin stein im Laboratorium des Vortragenden
lehrten, viel zu langsame Processe.

Die mikroskopische Beobachtung durchsichtiger
Theile lehrte nun, dass in der Norm viele Capillaren
sehr arm an Blutkrperchen sind, dass nach der Rcken-
marksdurchschneidung alle diese Capillaren vollgepfropft
sind, und dass sie bei Reizung des Rckenmarks wieder
so eng werden, dass sie wesentlich Plasma beherbergen.
Selbstverstndlich entspricht einem Plus der Blutkrper-
chen in den Capillaren ein Minus in den grossen Ge-
fssen. Zwischen grsseren Arterien und Venen be-

steht kein Unterschied der Blutkrperchenzahl.

A. Kerner, v. Marilaun und K. Wettstein v. Westers-
heini: Die rhizopodoiden Verdauungsorgane
thierfangender Pflanzen. (Sitzungsberichte der

Wiener Akad. d. Wissenschaften
,
mathem. - naturwiss. Kl.

1886, Bd. XCIII, Abth. I., S. 4.)

George Massee: Ueber Structur und Func-
tionen der unterirdischen Theile von
Lathraea squamaria L. (Journal of Botanr 1886,
Vol. XXIV, p. 257.)

Die Schuppenwurz (Lathraea squamaria), eine chloro-

phyllose Schmarotzerpflanze, welche ihre Hauptnahrung
vermittelst Saugwarzen aus den AVurzeln von Laub-
bumen zieht, besitzt in den fleischigen, schuppenartigen
Blttern ihrer unterirdischen Axe merkwrdig ge-
staltete Organe, die bereits die Aufmerksamkeit frherer
Forscher auf sich gezogen haben. Nach den Unter-

suchungen der Verfasser haben die Blattschuppen keine
sichtbare Unterseite; was als solche erscheint, ist in der
That nur die Fortsetzung der Oberseite

,
indem das

Blatt au der Spitze zurckgeschlagen ist. Die eigentliche

Blattspitze kommt dadurch unterhalb der Ansatzstelle
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des Itlattes zu liegen. Diese Spitze ist zurckgerollt,
so dass ein Canal oder eine Hohlkehle entsteht, welche

um die hintere Seite des Blattes dicht unter der An-
satzstelle herumluft. In diese Hohlkehle mnden
mittelst einer Reihe von kleinen Lchern 5 bis 13, meist
10 Kammern, welche das Blatt durchsetzen und seitlich

nicht mit einander in Verbindung stehen, alle hher
als breit sind und wellig gebogene Wandungen haben.

Innen sind diese Wandungen mit Organen von zweierlei

Form besetzt
,
welche an die Drsenbildungen gewisser

thier fangender Pflanzen erinnern. Die einen sind

pilzartig gestaltet; sie bestehen aus einem einzelligen
Stiele und einem zweizeiligen Kpfchen. Die anderen

dagegen bestehen aus einer plattenfrmigen, im Umkreise

elliptischen oder kreisfrmigen Basalzelle
,
auf welcher

2 bis 4 neben einander liegende Zellen ruhen
,

die

sphrisch hervorgewlbt, sind, so dass sie zusammen etwa
ein Kugelsegment bilden. Diese Gebilde sind nicht so

zahlreich wie die erstgenannten : es finden sich von
ihnen nur 7 bis 9 auf einem Quadratmillimeter, whrend
eine gleiche Flche von den anderen 25 bis 32 enthalt.

Whrend ferner die kpfchentragenden Organe in keiner
anatomischen Beziehung zu den anderen Gevvebetheilen

stehen, macht sieh eine solche bei den letztbesprochenen
Gebilden vor Allem darin bemerkbar, dass zu jedem
derselben von dem Gefssbndel aus ein schmales Ge-

fss hinfhrt, welches durch eine eigenthmliche tonuen-

frmige Zelle mit der elliptischen Basalzelle in Ver-

bindung steht.

Ein Secret wird von den beiderlei Organen, deren

Aussenvvnde im Allgemeinen sehr dick sind, nicht aus-

geschieden. Dahingegen sind die Aussenmembranen in

regelmssiger Weise durchbohrt, und aus diesen Durch-
lssen stralilen bei zunehmender Turgescenz der Zellen

in Folge von Wasseraufnahme, sowie bei Reizung
durch kleine Thiere Plasmafden aus, welche

hyalin , gerade und verschieden lang sind
;

bald er-

scheinen sie nur als warzige Hervorragungen, bald

bertreffen sie den Durchmesser der Kpfchen bedeutend
an Lnge.

Kleinere Thicrchen, zumal Infusorien, werden von
den Plasmalden festgehalten, grsseren aber wird die

Bewegung erschwert und der Rckzug abgeschnitten.
Da von den in die Kammern gelangten Thieren nach

einiger Zeit nur noch die hrteren Theile vorhanden

sind, so ist anzunehmen, dass die Nahrungsstoffe aus

ihnen durch die Fangarme ausgesaugt werden, ganz
wie dies bei den Rhizopoden der Fall ist. Nach den
Verfassern dienen mglicherweise die kpfchentragenden
Organe ,

zu denen keine Gefsse hinfuhren
,
nur zum

Festhalten der Beute.
Da die Oefiuungen der Kammern sehr enge sind, so

knnen nur winzige Thiere, wie Infusorien, Amben,
Rhizopoden, Rderthierchen

,
kleine Milben, Blattluse,

Springschwnze (Poduren), hinein gelangen. Immerhin
wird hierdurch der Schuppenwurz ein wesentlicher

Zuschuss an organischer Nahrung geboten ,
der ihr um

so wichtiger ist
,

als diese Pflanze nicht zu assimiliren

vermag und aus den Baumwurzeln vorwiegend minera-
lische Nahrung zieht.

Ganz dieselben rhizopodoiden Organe finden sich

auch an den zurckgerollten Rndern der unterirdischen

Knospenschuppen von Bartsia alpina, einer Hochgebirgs-
pfianze ,

und sind hier wahrscheinlich insofern von

grsserer Bedeutung fr die Existenz der Pflanze, als

sie dieser nach Ablauf der kurzen oberirdischen Vege-
tationszeit auch noch fortdauernd in dem vom Schnee

beschtzten, frostfreien Boden die Gewinnung einer aus-

giebigen Nahrung gestatten.
Auch Hr. Mas see giebt eine Beschreibung und Abbil-

dung der oben geschilderten Drsenorgane, doch weicht
seine Darstellung erheblich von derjenigen der Herren
Kern er und Wettstein ab. Auch hat er die Gefss-

verbindung mit den ungestielten Orgauen nicht erkannt,
und von den Kpfchen der anderen sagt er, dass zu-

weilen die Zellwand in Form sehr feiner fadenartiger

Verlngerungen (offenbar die Plasmafden unserer Ver-

lsser) auswachse. Andererseits beschreibt Hr. Mas see
noch eine dritte Art von Drsen, welche aus einem

langen, gegliederten Stiel und einem kleineu, vielzelligen,

Kpfchen bestehen und von denen hchstens zwei oder
drei in einer Hhlung anzutreffen sind.

Unter der Epidermis der Hhlungen befindet sich

nach Hrn. Massee eine Schicht kleiner, mit krnigem
Protoplasma erfllter Zellen, in welchen die Anwesen-
heit von Tannin festgestellt wurde. Die Hhlungen ent-

halten nicht Luft, sondern sauer reagirendes Wasser.
Die grossen, sitzenden Drsen vermgen Nhrstoffe aus
verwesenden Pflanzensubstanzen zu absorbiren, wie an
der Vernderung ihres Protoplasmas kenntlich ist. Hier-
durch kann sich die Pflanze bei Abwesenheit einer

Wirthspflanze vollstndig ernhren; sie ist berhaupt
mehr ein Saprophyt als ein Parasit. Darber, dass in

den Hhlungen der Bltter sich auch Thiere fangen und
verdaut werden, macht Hr. Massee keine Andeutungen.

F. M.

W. Wahrlich: Beitrag zur Kenntniss der Or-
chideen wurzelpilze. (Botanische Zeitung, 44. Jahrg.

1886, Nr. 28, 29.)

Eine Reihe von Pflanzen, darunter zahlreiche Orchi-

deen, beherbergen constant in ihrem Wurzelgewebe
gewisse Pilze, deren Anwesenheit den Wirthen keinen
merklichen Schaden briugt. Herr Wahrlich hat 9 ein-

heimische und 500 exotische Orchideenspecies untersucht
und bei allen die Wurzeln mehr oder weniger von den
Pilzen behaftet gefunden. Es sind aber immer nur ein-

zelne Stellen der Wurzel davon befallen
,
welche meist

mit dem blossen Auge an ihrer gelbeu Farbe kenutlich
sind. Es scheinen verschiedene Pilzarten in den Orchi-
deenwurzeln zu schmarotzen

,
doch deutet die Aehnlich-

keit in Organisation und Fructification darauf hin
,
da6s

sie alle zu ein und derselben Gruppe gehren. Es sind

Pyrenomy ceten, und zwar gehren diejenigen, welche
in den Wurzeln von Vanda leben, zur Gattung Nectria.

Der aufflligste Theil dieser Pilze sind grosse gelbe
Klumpen in den Zellen des Wurzelparenchyms; man hat

dieselben frher vielfach fr Schleimballen gehalten ,
es

sind aber Haustorien des Pilzes, die spter von Hypheu-
gewebe umsponnen werden. F. M.

A. W. Eichler: Syllabus der Vorlesungen ber
s p e c i e 1 1 e und medicinisek-phar raaceu-
tische Botanik. (4. Autl. Berlin 188, Gebrder
B o rn t r a e g e

r.)

Das in vierter Auflage erschienene, dem Systematiker
unentbehrlich gewordene Bchlein giebt einen Abriss
des Pflanzensysteras mit kurzen Diagnosen der hheren
Verwaudtscliaftsgruppeu, bis zu den Unterfamilien herab,
unter Auffhrung der Gattungen und der praktisch
wichtigen Arten. In der neuen Auflage finden wir

einige wesentliche Vernderungen; so sind die Pilze

in die drei Gruppen der Schizomycetcn (Spaltpilze),

Eumyceten (echte Pilze) und Lichenes (Flechten) zer-

legt, und die Saccharomyceten (Hefepilze) sind den

Ascomyceten (Schlauchpilze) eingereiht, die als vierte

Reihe 1' der Eumyceteu auftreten. Die Myxomyceten
(Schleimpilze) sind ganz aus dem System entfernt und
unter dem De Bary 'sehen Namen Mycetozoen dem
Thierreiche zugewiesen.

Mit Rcksicht auf den Lehrzweck, den das Werk in

erster Linie verfolgt, ist die wichtigste Neuerung die

Einfgung zweier erluternden Abschnitte, einer Ein-

leitung in das System" (in welcher sich der Herr Ver-
fasser auf den Boden der Seleetionstheorie stellt) und
einer in ihrer gedrungenen Form vortrefflichen Dar-

stellung des Wichtigsten aus der Morphologie derBlthe
und Frucht, eine Beigabe, die namentlich dem Anfnger
sehr erwnscht kommen wird

,
da sie ihm die Be-

nutzung des Bchleins wesentlich erleichtert.

F. M.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunsehweig erbeten.

Druok und Vorlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunsehweig. Fttr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg,
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Perry: Ueber die Ausdehnung durch Amalgamiren.
S. 447. Marey: Kinematische Analyse des Laufens
bei Menschen. S. 447. St. Klikowicz: Die

Regelung der Salzmengeu des Blutes. S. 447. Carl
Bernhard Lehmann: Experimentelle Studien ber

den Einnuss technisch und hygienisch wichtiger Gase
und Dampfe auf den Organismus. S. 448.

Correspondeiiz. W. F r i cke : Erwiderung auf den
Schlussartikel in Nr. 40 und Bemerkung hierzu. S. 448.

A. Ricco: Bericht ber die Beobachtungen
der rosigen Dmmerungen (IV.) (Atti

delki R. Accademia dei Liiu-ei. Rendiconti 1886, Ser. 4,

Vol. II, [2], p. 187).

Im Anschluss an die ausfhrliche Mittheiluug der

frheren Berichte des Herrn Ricc aus Palermo ber

die rosigen Dmmerungen (Rdsch. I, 217) wird der

nachstehende neueste Bericht desselben Beobachters

von Interesse sein.

Die rosigen Dmmerungen sind gegenwrtig (An-

fang October) auf die Bedeutung der gewhnlichen

Erscheinungen zurckgegangen ,
wie sich aus folgen-

der Vergleiclmng ihrer Intensitten am Beginn und

am Ende der Beobachtungen ergiebt. Bezeichnet

man mit 10 die Intensitt am 3. December 1883, so

war sie in dem Semester December 1883 bis April

1884 = 5,6 und im Semester December 1885 bis

April 1886 = 2,2. Das Ende der aussergewhn-
licheu rosigen Dmmerungen lsst sich schwer genau
fixiren, weil sie mit den gewhnlichen abwechselten.

Die letzte Erscheinung von merklicher Intensitt (8)

wurde am 4. December 1885 beobachtet.

Auch die eigentmliche Beugungscorona, der

Bishop'sche, die Sonne umgebende, braune Ring und

der braune Bogen am Horizont sind seit einiger Zeit

in Palermo und in Rom unsichtbar. Schwach, aber

noch deutlich wurde der Ring mit seinem gewhn-
lichen Durchmesser am 15. Mai 1886 gesehen, spter
war er schwcher und undeutlicher, und seit dem Juli

war er unsichtbar. Man kann aber nicht behaupten,
dass er bereits gnzlich verschwunden sei, da seine

Sichtbarkeit zu sehr von den atmosphrischen Ver-

hltnissen abhngt. In der That hat Herr Ricc

am 19. August, als die untere Luft hchst durchsich-

tig und der Himmel ungemein klar war, zwischen

den Wolken
,
welche die Sonne verdeckten ,

eine sehr

schwache Spur des Ringes gesehen. Vielleicht ist

er auf sehr hohen Bergen und im Luftballon noch

sichtbar.

Der braune Bogen am Horizont wurde schwach,

aber vollstndig am 12. April 1886 gesehen; seit dem
16. Juni war er stets unsichtbar, ausgenommen beim

Sonnenuntergang am 21. September, wo man noch

eine sehr schwache Spur sah.

Die gegenwrtigen ,
schwachen rosigen Dmme-

rungen haben noch die Gestalt eines ziemlich kreis-

frmigen Segmentes, das oben rosig, unten ins Orange-

gelbliche neigend, sehr schwach coneavist; unter-

halb desselben sieht man die gewhnlichen, grnlichen,

gelblichen, am Horizonte rthlichen Dmmerungsfar-
ben ; hingegen hat man whrend der grossen Dmme-
rungen unterhalb des rosigen Bogens ein helles, blu-

liches oder grnliches Feld mit deutlich gewlbter

Umgrenzung gesehen, welches sicherlich der innere

Theil des Bishop'scheu Ringes gewesen. Bei den

aussergewhulicben Dmmerungen 1883/84 hat sich

also der rosige Bogen ber den Difl'ractionsring ge-

legt, aber sie waren nicht von demselben erzeugt;

damit ganz bereinstimmend hat man jetzt rosige

Dmmerungen ohne jenen Ring.

Bei Sonnenuntergang am 30. Mrz und am 9.

und 10. April beobachtete Herr Ricc, dass sich auf

den Bishop'scheu Ring braune Dmmerungsstreifen

auflegten, die sichtbar durch vor der Sonne liegende

Cumuli erzengt waren. Auf den ersten Blick schien

es, dass der Ring in Bndel getheilt wre, aber dies
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konate nicht der Fall sein, da die Cumuli vor dem Ringe

lagen, und weil die Streifen sich weit ber den Um-
riss des Ringes hinaus verlngerten. Es ist klar,

dass, wenn die Sonne einige Grade unter dem Hori-

zonte gewesen wre, man eine in Bndel getheilte

rosige Dmmerung gehabt htte, die auf den Bishop's-
schen Ring aufgelagert war.

In seiner sorgfltigen Untersuchung der Dmme-
rungsstreifen (1839) lsst Necker die Frage unent-

schieden , ob sie von Bergen erzeugt werden knnen
oder nicht; er scheint jedoch zu dem Glauben zu

neigen, dass sie gewhnlich durch Wolken veranlasst

werden. Vom December 1883 bis zum Juni 1884 und

vom Januar 1885 bis Juli 188G hat Herr Ricc in

Palermo 32 abendliche Erscheinungen dieser Streifen

beobachtet; 29 von diesen Erscheinungen wieder-

holten sich in verschiedenen Jahren und Jahreszeiten

in Gruppen von 11, von 6, von 4, von 3 und von 2,

whrend die Sonne ziemlich in demselben Azimuth

war, das heisst wenn die Sonne hinter dieselben

bjecte trat, oder auch wenn ihre Strahlen dieselben

Orte der Erdoberflche streiften
;
au diesen Orten

fanden sich bei den Hauptgruppen die ausgedehnten
und hohen Gebirge von Tunis, von Algier oder von

Sardinien. Unter den wenigen Erscheinungen rosi-

ger Streifen, die bei der Morgendmmerung beobach-

tet worden
,
trafen drei in verschiedenen Jahren und

Monaten ein bei fast dem gleichen Azimuth der Sonne,
das den grossen Gebirgen Sardiniens entspricht.

Somit werden die Dmmeruugsstreifen in Palermo,
und sehr wahrscheinlich auch anderswo, gewhnlich
von festen Objecten, wie Gebirgen, und nicht von

vernderlichen Objecten, wie Wolken, hervorgebracht.

W. 0. Rntgen und J. Schneider : UeberCoin-

pressibilittundOberflchenspannung
von Flssigkeiten. (Annalen d. Physik. 1886,

N. F. Bd. XXIX, S. 165.)

Obwohl die Flssigkeiten sich durch ihre Gleich-

mssigkeit und leichte, scharfe Bestimmbarkeit sehr

wesentlich vor den festen Krpern auszeichnen, sind

mehrere physikalische Eigenschaften bei ersteren we-

niger hufig eingehend untersucht als bei letzteren.

Die Ursache hierfr liegt in der Schwierigkeit der

Untersuchungsmethode, die schon einfach durch den

Umstand gegeben ist, dass die Flssigkeiten niemals

allein Gegenstand des Experimentes werden knnen,
sondern nur in festen Gefssen. Dieses Hinderniss

macht sich hervorragend geltend bei der Messung
der Zusammendrckbarkeit der Flssigkeiten, und

veranlasste die Verfasser, den Plan, die wirkliche

Compressibilitt, d. h. das Verhltniss der Volumnde-

rnng durch eine bestimmte Drucknderung zum ur-

sprnglichen Volumen zu messen , aufzugeben ;
sie

mussteu sich vielmehr darauf beschrnken , genaue
relative Werthe der scheinbaren Compressibilitt zu

erhalten. Sie bestimmten die Zusammendrckbarkeit
von Wasser (y.,) in einem Gefsse, in welchem sie

dann die Compressibilitt einer Lsung (y ;l) maassen,
und wenn (}',) die Zusammendrckbarkeit des Ge-

fsses bedeutet, so war der Werth c (y 3 yx ) : (y2 y)
der Ausdruck fr die relative Compressibilitt der

Lsung; sie wurde fr eine Reihe von Lsungen ge-
messen und hat wichtige Thatsachen ergeben.

Die Methode, nach welcher die Messungen aus-

gefhrt wurden, ist in der Abhandlung sehr ein-

gehend dargestellt, und die mannigfachen Fehlerquellen,
welche bei derselben strend einwirken knnten, sind

sorgfltig discutirt und theils beseitigt, theils nach

ihrer Grsse bestimmt und in Rechnung gezogen.
Hier kann nur das Wesentlichste der Methode ange-
deutet werden

,
welches darin bestand

,
dass in dem

Compressionscylinder sich zwei genau gleiche Piezo-

meter befanden, cylindrische Glasgefsse mit einge-
schlifl'enen Capillaren, von denen das eine stets mit

Wasser gefllt war und als Manometer diente, wh-
rend das zweite zur Aufnahme der verschiedenen zu

untersuchenden Flssigkeiten bestimmt war. Das

erste Piezometer diente auch dazu, im Inneren des

Apparates vor sich gehende Temperaturschwankun-

gen anzuzeigen ,
whrend ussere Wrmeeinwirkun-

gen dadurch vermieden waren, dass die Versuche in

einem Keller angestellt wurden, dessen Temperatur

Tag und Nacht mglichst constant =18 C. gehal-
ten wurde.

Die Untersuchung sollte die wsserigen Lsungen
der Jodide, Bromide, Chloride, Nitrate, Hydroxyle,
Sulfate und Carbonate des Wasserstoffs, Ammoniums,
Lithiums, Kaliums und Natriums umfassen, doch

mussten wegen ihrer leichten Zersetzbarkeit Jodwas-

serstoff und Ammoniumcarbonat, und wegen seiner

Schwerlslichkcit Natriumcarbonat ausgeschlossen
werden. Von jeder Lsung wurden zwei Concentra-

tionen untersucht, eine, welche im Gramm Wasser

1500 und eine, welche in gleicher Wassermenge 700

Molecle Salz enthielt. Die Concentration ist nach

Moleclzahlen berechnet, weil Vorversuche ergeben

hatten, dass nur bei dieser Berechnung das Verhalten

der Lsungen verschiedener Substanzen in Bezug auf

ihre Compressibilitt und Oberflchenspannung in

bersichtlicher Weise zu Tage tritt. Aus den an

80 Lsungen beobachteten Werthen ist die nach-

stehende Tabelle der relativen scheinbaren Compres-
sibilitt berechnet.

Fr die 700 molecligen Lsungen:
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huug stehe zu der chemischen Zusammensetzung der

gelsten Substanz; die Gompressibilitt ndert sich

in sehr regelmssiger Weise, wenn die Zusammen-

setzung gendert wird. Ersetzt man in den unter-

suchten Verbindungen den einen Bestandtheil durch

den anderen, so wird dadurch die Gompressibilitt

der Lsung in einem Betrage gendert , welcher nur

wenig von der Natur des anderen Bestandteils abhngt.
Es scheint also, als ob jeder Bestandtheil einen charak-

teristischen Einflusa ausbt, und dass nur die Bestand-

teile des gelsten Krpers und nicht die Verbindung,

in der sie vorkommen, die Compressibilitt beein-

llnssen.

Aul' die von den Verfassern sodann besprochenen

Abweichungen von diesen Gesetzmssigkeiten kann

hier nicht eingegangen werden, sie betreffen Wasser

und Ammoniak. Von den anderen Schlussfolgerun-

gen sei angefhrt, dass die Compressibilitt der mei-

sten Salzlsungen zwischen den Compressibilitten

der gleich viel Molecle enthaltenden Lsungen der

betreft'enden Sure und Base liegt; dass jeder Zusatz

von einer der untersuchten Substanzen zu dem L-

sungswasser die Compressibilitt vermindert; die

durch wiederholtes Zusetzen einer gleichen Menge

erzeugte Verminderung der Compressibilitt ist jedoch

nicht constant, sondern der Gang dieser Abnahme

entspricht nach Rechnung und Versuch einer Hyperbel.

Einige Substanzen, speciell Schwefelsure, zeigen

jedoch ein anomales Verhalten, ein starkes Abweichen

von der Hyperbel mit einem sehr entschiedenen

Minimum der Compressibilitt in der Nhe der 78pro-

centigen Lsung.
Von den auf ihre Compressibilitt untersuchten L-

sungen haben die Verfasser ferner das der Oberflchen-

spannung proportionale Product aus der capillaren !

Steighhe und der Dichte bestimmt. Die Versuche

sind in einer Capillarrhre von 0.026 cm lichtem

Durchmesser mit grosser Sorgfalt angestellt, und er-

gaben Werthe, welche, in einer Tabelle mit den oben

gefundenen , relativen molecularen Compressibilitten
der gleichen Lsungen zusammengestellt, interessante

Beziehungen dieser beiden physikalischen Eigenschaf-

ten der Flssigkeiten erkennen lassen. Man ersieht

sofort eine entschiedene Uebereinstimmung der Rei-

henfolge der Werthe fr diese beiden Eigenschaften,

und zwar kommt innerhalb jeder der nach ihren Ba-

sen zusammengestellten Gruppen der Flssigkeit
mit der kleineren molecularen Compressi-
bilitt die grssere Oberflchenspannung
z u. Diese Gesetzmssigkeit gilt nicht nur fr die

in der Tabelle gebildeten Gruppen, sondern auch,

wenn man die gelsten Substanzen zusammenstellt,

welche dieselbe Sure haben. Man darf aber nicht

allgemein sagen, dass die compressibilere Flssigkeit
die kleinere Oberflchenspannung besitzt , denn diese

Regel besttigt sich keineswegs; dieselbe beschrnkt

sich vielmehr auf die in angegebener Weise gebildeten

Gruppen.
Wenn von dieser Regel auch einige Ausnahmen

zu constatiren sind, z. B. beim Wasser und NaCO
:.,

so liefern doch diejenigen zwei Lsungen , welche in

einer grsseren Anzahl von Concentrationen unter-

sucht wurden, eine ganz auffallende Besttigung der-

selben. Die NaCl- Lsungen, deren Compressibilitt

ein typisch normales Verhalten ergeben, zeigten bis

zu den hchsten Concentrationen ,
dass der com-

pressibleren Lsung die kleinere Oberflchenspannung

zukommt; und die Schwefelsure, welche eine ano-

male Curve der Compressibilitt erkennen liess, zeigte

auch fr die Oberflchenspannung eine in ihrem Ver-

laufe mit der Compressibilittscurve fast bereinstim-

mende, entgegengesetzte Curve, und die Lsung hatte

ungefhr bei derselben Concentration ein Maximum
der Oberflchenspannung, bei welcher die moleculare

Zusammendrckbarkeit am kleinsten gewesen.

In einer Sehlussbemerkung fhrt Herr Rntgen
an, dass er nachtrglich in der Literatur gefunden,

Herr van der Waals habe bereits frher auf theo-

retischem Wege eine Beziehung (und zwar ein reci-

prokes Verhltniss) zwischen der Compressibilitt und

der Capillarconstanten der Flssigkeiten erkannt, und

derselben in einer Formel Ausdruck gegeben.

Clemens Winkler: Mittheilungen ber das

Germanium. (Journal fr praktische Chemie. 1886,

N. F. Bd. XXXIV, S. 177.)

Vor 15 Jahren stellte Mendel ejeff das periodische

Gesetz auf, welches ausspricht, dass die Eigenschaften

der Elemente sich in periodischer Abhngigkeit von

ihren Atomgewichten befinden. Da eine Hypothese

nur dann die Wissenschaft frdert, wenn sie der ex-

perimentellen Prfung zugngliche Schlsse abzu-

leiten erlaubt, so knpfte er an dieses Gesetz weit-

gehende Folgerungen, von der Zukunft deren expe-

rimentelle Besttigung erwartend. Die khnsten

unter diesen Folgerungen bezogen sich auf die Vor-

ausbestimmung der Eigenschaften noch unentdeckter

Elemente. Die Beobachtungen, welche ber die Eigen-

schaften der seither entdeckten Elemente Gallium
und Scandium gesammelt worden sind, brachten

eine glnzende Besttigung der Voraussagen Men-

delejeffs. Wir haben heute einen nicht weniger be-

deutungsvollen Erfolg seines periodischen Gesetzes

zu verzeichnen.

In dieser Zeitschrift (I, 100) ist bereits berichtet,

dass es Herrn Cl. Winkler gelungen war, in einem

bei Freiberg in Sachsen vorkommenden Mineral, dem

Argvrodit, ein neues Element, welches er Germa-

nium nannte, zu entdecken. Die Analyse und

Dampfdichtebestimmung seiner Chlorverbindung, so-

wie die Messung der speeifischen Wrme des Elemen-

tes selbst haben nun fr dasselbe ein Atomgewicht

von 72,32 ergeben und demnach den Schluss best-

tigt, welchen Herr Lecoq de Boisbaudran aus den

von ihm bestimmten Wellenlngen der Linien im

Fuukenspectrum des Germaniums zog (Rdsch. I, 311).

Nun hatte Mendel ejeff die Existenz eines Elemen-

tes, Ekasilicium ", prognosticirt, welches ein Atom-

gewicht von ungefhr 72 besitzen sollte, und die

voraussichtlichen Eigenschaften dieses mit dem Sili-
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cium , Titan, Zirkonium, Zinn u. a. zu einer Familie

gehrigen Elementes eingehend discutirt. Nach dem

Ergehniss der Atomgewichtsbestinimung musste in

dem Germanium Mendelejeff's hypothetisches Eka-

silicium vorliegen ,
und so bildete denn die Erfor-

schung der Eigenschaften des neuen Elementes nach

den Worten des Herrn Winkler besonders insofern

eine ungewhnlich fesselnde Aufgabe, als sie thatsch-

lich zum Prfstein menschlichen Scharfsinnes wird".

Herr Winkler hat bisher das Germanium selbst,

seine Sauerstoffverbindungen : Germaniumoxydul GeO
und Germaniumoxyd GeO;., seine Schwefelverbindun-

gen: das Sulfr GeS und das Sulfid GeS2 , die Chlor-

verbindungen: GeCl, (?) und GeCl 4 ,
und das Jodid

GeJ4 untersucht. Die folgende Zusammenstellung

zeigt, in wie hohem Grade die beobachteten physika-
lischen Eigenschaften dieser Krper Mendelejeff's
Prognose entsprechen :

Prognose Beobachtung

Ge spec. Gew. 5,5 5,469

Ge02 4,7 4,703

GeCl4 1,9 1,887

GeCl4 Siedepunkt etwas unter 100 86

Ebenso entspricht das chemische Verhalten des

Germaniumoxyds der von Mendelejeff entworfenen

Schilderung, nach welcher es deutlich den Charakter

einer Sure besitzen und von Kohle leicht zu metalli-

schem Germanium reducirt werden sollte. Dieses

letztere stellt ein grauweisses , sprdes , ungemein

krystallisationsfhiges Metall dar, das bei ca. 900

schmilzt und bei wenig hherer Temperatur zu ver-

dampfen scheint.

In analytisch chemischer Beziehung besonders

interessant und bisher aller Analogieen entbehrend

ist das Verhalten des Sulfids GeS._>; dasselbe bildet

ein weisses Pulver, welches in reinem Wasser er-

heblich lslich ist, aus dieser Lsung aber durch

Suren unverndert ausgefllt wird. Dies abson-

derliche Verhalten erschwerte, ehe es aufgeklrt war,

die Isolirung des Germaniums ungemein, giebt nun

aber ein Mittel, um dasselbe leicht und bequem von

allen anderen Elementen zu trennen und rein zu er-

halten.

Die Quantitt des in dem zur Halsberger Htte

gelieferten, ca. 7 Proc. Ge enthaltenden Argyrodit
vorhandenen Germaniums schtzt Herr Winkler auf

ca. 30 kg. Durch das Entgegenkommen des knigl.
Httenamtes in Freiberg wird es voraussichtlich er-

mglicht werden
,
den grssten Theil fr die weitere

Erforschung des neuen Elementes zu verwerthen.

Die neuen Thatsachen
,
mit denen Herrn Wink-

ler 's Untersuchung die Chemie bereichert hat, festi-

gen aufs Neue unsere Ueberzeugung, dass jene regel-

mssigen Beziehungeil in den Atomgewichten und

Eigenschaften der Elemente nicht zufllige sind, dass

sie vielmehr eine wirkliche Gesetzmssigkeit darstel-

len, begrndet in Ursachen, von denen eine fassbare

Vorstellung zu gewinnen, uns hoffentlich in nicht zu

ferner Zeit beschieden sein wird. P. J.

H. F. Osborn: Der Ursprung des Corpus
callosum; ein Beitrag ber die Hirn-
Commissuren der Verteb raten. (Morpho-

log. Jahrb. 1886, Bd. XII, S. 223.)

Jene als Balken und Gewlbe bezeichneten mch-

tig entwickelten Commissuralsysteme, welche die

Grosshirnhemisphren miteinander verbinden, wur-

den bekanntlieh lauge fr ein ausschliessliches Attri-

but der hchsten Vertebratenklasse, der Sugethiere,

gehalten. Erst in neuerer Zeit mit wachsender Aus-

bildung der feineren Gebirnanatomie hat man sich

bemht, jene morphologisch so bedeutungsvollen

Commissuren in der Anlage wenigstens auch bei den

tiefer stehenden Vertebraten nachzuweisen
,
und in

der That sind hier von verschiedenen Forschern sehr

verschiedene Gebilde mit dem Balken und dem For-

nix der Suger homologisirt worden. Einer kriti-

schen Revision dieser Meinuugsdifferenzen auf Grund

selbststndiger Untersuchungen ist vorstehende Arbeit

gewidmet. Ohne auf Einzelheiten einzugehen ,
die

ohne Abbildungen nicht verstndlich sein wrden,
sei nur bemerkt, dass der Verfasser ein als Balken

zu bezeichnendes Commissuralsystem erst bei den

Amphibien, hier aber schon in relativ guter Ausbil-

dung findet. Bei den Sauropsiden ist das Corpus cal-

losum geringer entwickelt als bei den Amphibien,
am besten noch bei den Schildkrten [die ja auch

sonst iu ihrer Anatomie viele merkwrdige Beziehun-

gen zu den Amphibien zeigen; Ref.], am meisten

verkmmert bei den Vgeln. Whrend also durch

Fehlen des Balkens [das vielleicht auf die erstaunlich

geringe Entwickelung der Grosshirnhemisphren zu-

rckzufhren ist, vgl. die Arbeiten von Rabl-Rck-

hard; Ref.] die Fische sich allen brigen Vertebraten

scharf gegenber stellen, gehen die Suger mit ihrer

innerhalb der Ordnung noch nachweisbaren Weiter-

entwickelung der Balkensysteme direct auf die Am-

phibien zurck, was Referenten keineswegs so wunder-

bar wie dem Verfasser scheint, da alles Uebrige,

was wir ber die Phylogenie der Suger wissen

wenig genug ist es freilich auf denselben Aus-

gangspunkt hinweist. J. Br.

Gregor Kraus: Ueber Stoffwechsel bei den

Cr a ss ula ceen. (Abhandlungen der nalurfoi'schen-

den Gesellschaft zu Halle. Bd. XVI, 1886, S. 393.)

Es ist schon lngere Zeit bekannt, dass die Fett-

pflanzeu (Crassulaceen) sehr reich an Aepfelsure

sind; so ist z. B. der gewhnliche Hauslauch (Sem-

pervivum tectorum) schon zu den ersten Studien ber

diese Pflanzensure benutzt worden und wird noch

heute zur Darstellung derselben empfohlen.
Die Aepfelsure kommt im Safte dieser Pflanzen

in zwei Formen vor, nmlich als freie Sure und als

Kalkmalat. Erstere steht, wie die Analysen des

Herrn Verfassers zeigen, an Masse weit hinter der

gebundenen Sure zurck (die gebundene Sure be-

trgt 70 bis 95 Proc, die freie 5 bis 30 Proc. von

der Gesammtsure). Im Ganzen hat die Aepfelsure
einen auffallend grossen Antheil au dem Krperge-
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wiclit der Crassulaceen. Bei Sempervivum finden wir

22 Pre. des Trockengewichtes aus Aepfelsure und

nur 11 Proc. .aus Kohlenhydraten bestehend; bei

Echeveria 30 Proc. beziehungsweise 14 Proc, bei

Bryophyllum 28 Proc. beziehungsweise 16 Proc. Das

Malat allein kann 25 bis 40, ja sogar 50 und selbst

ber 60 Proc. der Trockensubstanz ausmachen.

Ein Krper, der in solcher Menge an dem Auf-

bau der Pflanze Antheil nimmt, beansprucht allein

schon durch seine Quantitt eine hohe Bedeutung fr
das Leben der Gewchse. Man beachte aber den

weitereu Umstand
,
dass unsere Sure und ihr Salz

in lslicher, also zur Bewegung geschickter Form
auftreten. Dadurch wird ein Vergleich mit anderen,

zwar auch in Menge, aber in fixer Form vorhandenen

Stoffen, wie z. B. das Kalkoxalat ist, von vornherein

verboten. Auf dio speeifische Bedeutung unserer

Krper aber weisen zwei Umstnde hin: einmal tre-

ten die Kohlenhydrate, Zucker und Strke, die doch

sonst in Reservestoffbehltern
,

als welche man wohl

die (Blatt-) Rosetten ansehen kann, in ansehnlicher

Quantitt vorhanden sind, auffallend zurck; anderer-

seits nehmen unsere Stoe bei unseren Pflanzen quan-
titativ einen Rang in Anspruch, wie ihn bei hn-

lichen Organen die Kohlenhydrate besitzen."

Von diesem Gedanken geleitet, hat Herr Kraus
eine grosse Anzahl von Analysen ausgefhrt, welche

mit Bezug auf das Malat Folgendes ergeben haben :

1. Bas Malat findet sich in allen ernhrungs-

physiologisch werth vollen Theilen der Pflanze (Blt-

ter, Stmme, selbst Bltheutheile) in beraus grosser

Menge und mit den bereits erwhnten Eigenschaften.

2. Das Malat vermehrt sich, so lange die Pflanze

heranwchst und erstarkt, ganz wie es die als Re-

servestoffe fuugirenden Kohlenhydrate thun.

3. Bei allen Vorgngen, wo soust Rescrvestulfe

verbraucht werden, wird das Malat in analoger Weise

Sehritt fr Schritt verbraucht.

4. Es lsst sich auch mit Sicherheit feststellen,

dass das Malat aus den als Reservestoffbehltcr

fungirenden Blttern auswandert und zwar die

Aepfelsure wie der Kalk.

5. In einzelnen Fllen tritt nicht undeutlich her-

vor, dass beim Verschwinden freier Sure das Malat

oder beim Schwinden von Malat die Kohlenhydrate
eine Vermehrung erfahren, Verhltnisse, welche

ohne Zwang auf gegenseitige Metamorphose gedeutet
werden knnen.

Es ergiebt sich hieraus der Schluss, dass das

Malat einen Reservestoft* darstellt, welcher nach Be-

drfuiss in Kohlenhydrat zurckverwandelt und ver-

braucht wird.

Was nun die Bedingungen der Entstehung so-

wohl des Malats wie der freien Sure betrifft, so ist

zunchst die Thatsache zu erwhnen, dass bei den

Fettpflauzen die Bildung freier Sure in der Nacht

zunimmt, whrend sie bei Tage stetig herabgeht. Es

ist von Interesse, dass die Schlsse, zu welchen Herr

Kraus hinsichtlich der Beziehungen der Surebil-

dung zur Assimilation gelangt, im Wesentlichen mit

denjenigen bereinstimmen, welche Herr Warburg
aus seinen Untersuchungen gezogen hat (Rdsch. 1,

293). Es handelt sich bei der Surcbildung auch

nach Herrn Kraus um eineu Oxydationsvorgang und

die Muttersubstanzen fr die Sure sind die am Tage

gebildeten Kohlenhydrate. Letzteres ergiebt sich u. A.

daraus, dass der am Tage gebildete Zucker in der Nacht

regelmssig abnimmt, und zwar unter Umstnden,
wo von einer etwaigen Wegleitung desselben keine Rech'

sein kann. Die Mglichkeit, dass andere unbestimmte

Substanzen als Bildungsmaterial fr die Sure die-

nen, wird durch das Ergebniss der Analysen aus-

geschlossen.

Die so entstandene, freie Aepfelsure ist nun

zweierlei Schicksal unterworfen. Einmal wird sie

bei Tage wieder in Kohlenhydrat verwandelt. Es

geht dies daraus hervor, dass bei Pflanzen, die im

kohlensurefreien Rume dem Sonnenlichte ausge-

setzt werden, sich eine Zunahme des Zuckers und

der Strke im Zellsaft bemerklich macht. In welcher

Weise die Umwandlung der Aepfelsure unter dem

Einflsse des Lichtes vor sich geht, ist noch vllig

dnnkel.

Zweitens aber wird die Aepfelsure an Kalk ge-

bunden. Die freie Sure ist also das Primre, das

Kalkmalat das Secundre. Letzteres sammelt sicli

allmlig whrend der vegetativen Erstarkung der

Pflanze bis zu '/4 ,

1
ri , ja

x

j-,
des Krpergewichtes

unserer Pflanzen an, um bei den reproduetiven Pro-

cessen wieder zu verschwinden.

Damit stnden wir vor dem bisher unbekannten

Falle, dass die Kohlenhydrate zum Zwecke der Auf-

bewahrung Rcservestoffbildung wieder oxydirt

werden." Herr Kraus erklrt diese Einrichtung

damit, dass sie eine Anpassung an die wasserarmen,

kalkreicheu Standorte der Fettpflanzen darstelle.

Unsere Pflanzen verwandeln ihr tgliches Assiiuila-

tionsproduet an Kohlenhydrat in der Nacht in ein

Material, das an Wasserstoff beziehungsweise Was-

ser rmer ist als Kohlenhydrat. Sie gewinnen in

jeder Nacht von dem zu Kohlenhydratbildung am

Tage verbrauchten Wasser wieder zurck
,
mit dem

sie alle Ursachen haben sparsam umzugehen. Zur

dauernden Fixirung der Aepfelsure, die im freien

Zustande zur massenhaften Anhufung ungeschickt

scheiut, dient die Bindung derselben an Kalk, der

reichlich zu Gebote steht. Auf diese Weise sichert

sich also die Pflanze ein fr sie leichter aufzubrin-

gendes (wasserarmeres) Reservematerial." F. M.

A. Searle: Das Zodiacal licht. Die schein-
bare Lage des Zodiacalliehtes. (Proceedings

of llic American Academy. Vol. XIX, p. L46
,

u. Memoire

of the American Academy. Vol. XI, y. 134. Referat in

Vierteljahrschr. der astronom. Gesellschaft. 1886. Bd. XXI,

S. 188.)

Dem ausfhrlichen Referate ber die beiden Ab-

handlungen des amerikanischen Astronomen mgen hier

einige Bemerkungen ber das noch so rthselhafte Zo-

diacallicht entnommen werden. Zuuchst sei erwhnt,
dass der Verfasser das gesammte Beobachtungsmaterial
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zusammengestellt und aus demselben die Lage des Zo-

diacallichtes im Rume zu ermitteln gesucht hat. Der

Einfluss, den die Exstinction des Lichtes uud die Hellig-

keit des Himmelsgrundes auf die Beobachtung hat, fhrte

auf die Notwendigkeit ,
diese einer eingehenden Unter-

suchung zu unterziehen. Die gefundenen Resultate in

Betreff der Lage des Zodiacallichtes wurden dann mit

der Theorie, dass dasselbe von Meteoriten reflectirtes

Sonnenlicht sei, verglichen und als hierbei zu berck-

sichtigende Meteoritenmassen auch die Gruppe der kleinen

Planeten, welche factisch einen gleichen Effect ausben

mssen, in Rechnung gezogen. Die hauptschlichsten
Schlsse aus der Untersuchung hat der Verfasser in

folgende vier Stze zusammengefasst:
1. Die scheinbare Lage des Zodiacallichtes ist durch

die atmosphrische Liehtexstinction wahrscheinlich in

hohem Maasse beeinflusst.

2. Nach Bercksichtigung dieses Einflusses ergehen
sieh Grnde zu der Annahme, dass das Zodiacallicht, wie

es in der zweiten Hlfte unseres Jahrhunderts gesehen

wird, gegen die Lnge 180 hin eine nrdlichere Breite

hat als gegen hin.

3. Nach der meteorischen Theorie des Zodiacallichtes

ist das Vorhandensein eines zusammenhngenden Zodia-

calbandes zu erwarten; seine Verificirung am Himmel
ist aber durch die kleinen Ungleichheiten in der Ver-

keilung der Sterne in der Ekliptik erschwert, wenigstens
fr den auf der Nordhalbkugel gut zu beobachtenden

Theil desselben.

4. Der Streifen am Himmel, den die Projectionen der

Bahnen der kleinen Planeten (1) bis (237) einnehmen,

zeigt gewisse Eigentmlichkeiten, welche denen des

Zodiacallichtes entsprechen. Dies fhrt zu der Hypothese,
dass das Licht zum Theil auf kleine Himmelskrper
zurckzufhren sein mge, welche sich in gleichartigen
Bahnen bewegen, wie die kleinen Planeten.

E. Goldstein : Ucber eine noch nicht untersuchte

Strahlungsform an der Kathode inducirter

Entladungen. (Sitzungsberichte der Berliner Akademie

Ir-i Wissenschaften. 1886, S. 691.)

In dem Kathodenlichte, das bei der Entladung des

fnduetoriums in verdnntem Gase ander negativen Elek-

trode auftritt, unterscheidet Herr Gold stein drei ver-

schieden gefrbte Schichten
,
und zwar ist in verdnnter

Luft die der Kathode unmittelbar anliegende Schicht cha-

moisgelb, die zweite ist blau und lichtschwach, die dritte

violettblau und hellleuchtend. Die erste Schicht ist trotz

ihrer Helligkeit, wohl wegen ihrer geringen Ausdehnung,
ausser einer gelegentlichen Erwhnung des Herrn Hittorf
noch von keinem Autor beachtet worden. Herr Gold-
stein hat nun eine Versuchsanordnung gefunden, welche

es gestattet, ein diesem ersten Kathodenlichte hchst
wahrscheinlich identisches, in verdnnter Luft gelbes
Licht in grosser Intensitt uud Ausdehnung herzustellen

uud zu studiren.

Wenn in einer gewhnlichen Entladungsrhre die

Anode sich an dem einen Ende befindet, die Kathode

hingegen in der Mitte der Rhre liegt und aus einer

durchbohrten Metallplatte besteht, so sieht man, whrend
die Entladungen in verdnnter Luft hindurchgehen, an

der Rckseite der Kathode aus den Oeffnungen derselben

Sulen gelben Lichtes hervorstrahlen, welche in einiger

Entfernung couvergiren. Dieses Licht unterscheidet sich

durch mehrere Eigenschaften von dem gewhnlichen
Kathodenlichte, und zwar erstens durch seine Farbe

;
es

ist in reinem Stickstoff goldgelb (die Farbe in Luft rhrt
auch vom Stickstoff her), in Wasserstoff rosa, in Sauer-

stoff gelblichrosa und in Kohlensure grnlichgrauweiss.

whrend das gewhnliche (nach obiger Bezeichnung
dritte) Kathodenlicht in Stickstoff violettblau, in Wasser-
stoff weisslich

,
in Sauerstoff grauweiss bis gelbweiss

und in Kohlensure himmelblau erscheint. Zweitens

zeigt dieses Licht ein Spectrum, das zwar stets dem des

glhenden Gases angehrt, aber sich von dem des ge-
whnlichen Kathodenlichtes unterscheidet; so giebt das

gewhnliche Kathodenlicht in Sauerstoff ein Banden-

speotrum , whrend das Licht der Kathodenrckseite
das Vier-Linien-Spectrum des Sauerstoffs giebt.

Eine fernere sehr merkwrdige Differenz ergiebt
sich dem Magnetismus gegenber. Whrend nmlich,
wie bekannt, das gewhnliche Kathodenlicht vom Magne-
ten abgelenkt wird , bt letzterer auf das Licht an der

Kathodenrckseite keinen Einfluss aus. Herr Goldstein
beschreibt einen Versuch

,
in welchem er durch einen

krftigen Magneten das gewhnliche (dritte) Kathoden-

licht ablenkte, zusammenrollte" und nun den ganzen
Raum vor der Kathode von den gelben Strahlen der

ersten Schicht eingenommen sah, die ebenso wie das

Licht der Kathodenrckseite vom Magneten nicht abge-
lenkt wurde.

Es sei endlich erwhnt, dass die Natur der Kathode auf

die Farbe und die Eigenschaften des hier untersuchten

Lichtes keinen Einfluss hat; Platin, Aluminium, Kupfer,
Stahl und Messing gaben die gleiche Erscheinung. Ein

Zerstieben des Metalles an der Rckseite der Elektrode

konnte nicht nachgewiesen werden.

Williard E. Gase: Ueber ein neues Mittel, Wrme-
energie in elektrische Energie zu ver-
wandeln. (Proceedings of tlie Royal Society. 1886,

Vol. XL, Nr. 244, p. 345.)

Nach Loewel's Beobachtungen erhlt man bei Zu-

satz einer Lsung von Chromochlorid zu Stannochlorid

einen Niederschlag von metallischem Zinn, whrend
sich Chromichlorid bildet. Erwrmt man die Lsung
bis zum Siedepunkte, 100 C., so wird das niedergeschla-

gene Metall zum grossen Theile wieder aufgelst, wobei

sich die ursprngliche Lsung, Chromochlorid und Stanno-

chlorid, ohne Wasserstoffentwickelung bildet. Khlt
man die Lsung ab

,
so wird das Zinn wieder gefllt,

und diese Wirkung zeigt sich regelmssig, so oft die

Lsung erwrmt und abgekhlt wird. Da das Chromo-

chlorid eine grosse Verwandtschaft zum Sauerstoff be-

sitzt, muss die Luft von der Lsung sorgfltig fern ge-

halten werden, da sonst sich bald Chromoxychlorid bil-

det und die Reactionen nach kurzer Zeit aufhren.

Herr Case hat sich nun ein kleines galvanisches
Element hergestellt, in welchem die Lsung von Chromi-

chlorid den Elektrolyten , Zinn das positive und Platin

das negative Metall bildet. Bei 15,5 gab dieses Element

keine elektromotorische Kraft, obschon bei der ersten

Zusammenstellung die Zelle 0,0048 Volt gab, wahrschein-

lich in Folge irgend welcher fremden Beimengungen.
Wurde die Temperatur des Elementes durch Wrme-
zufuhr erhht, so stieg die elektromotorische Kraft, und

sie fiel whrend der Abkhlung. Hatte sich die Zelle

nach Beendigung des Versuches wieder auf 15,5 abge-

khlt, so wurde keine elektromotorische Kraft beobach-

tet, whrend bei 01,7 C, der hchsten Temperatur, die

untersucht worden, die elektromotorische Kraft 0,2607

Volt betrug. Wurde statt des Platin Kohle als negative
Elektrode benutzt, so war die elektromotorische Kraft

grsser.
Wenn die Temperatur dieses Elementes auf etwa

63 gesunken war, traten die oben erwhnten Reactionen

auf. Das whrend der Erwrmung von der Lsung auf-

genommene Zinn begann sich abzusetzen, und nahm in

dem Maasse zu, als die Temperatur sank; das Metall
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fiel in einer Form nieder, dass es wieder zur Strom-

erzeugung verwerthet werden konnte, pie Grsse der
loyalen Wirkung oder chemischen Corrosion, welche
oberhalb 65, 5

U
stattfand, war ungemein gross, aber die

Menge des gelsten Metalles war sehr bedeutend ge-

ringer, wenn die Temperatur des Elektrolyten nicht

aber G erhht wurde.

Die Curven, weluhe die Aenderungen der elektro-

motorischen Kraft mit denen der Temperatur darstellen,

zeigen zwischen 65,5 und 60 mit sinkender Temperatur
ein Steigen der elektromotorischen Kraft, wahrschein-

lich in Folge von Reactiouen beim Fllen des Metalls.

Weitere Untersuchungen dieser ziemlich eomplicir-
ten Erscheiuuug mssen noch angestellt werden, um
die Bedeutung der Zunahme der elektromotorischen

Kraft aufzuklren.

W. E. Ayrton und John Perry: Ueber die Aus-
dehnung durch Amalgam iren. (Philosophi-

cal Magazine. 1886, Sei-. 5, Vol. XXII, p. 327.)

Beim Amalgamireu der Kante eines fast 3
/4 Zoll

dicken und 1 Fuss langen Messingstabes, um ihn fr
einen sicheren elektrischen Contact mit einer Flche ge-

eignet zu machen, fanden Verfasser zu ihrer lUeber-

rasehung, dass der Stab sich stark krmmte, so dass die

amalgamirte Kaute convex wurde
, genau bo wie wenn

eine Seite eines Papierstckes angefeuchtet wird. Als

sie durch Hmmern den Stab gerade machen wollten,

wurde er noch strker gekrmmt. Da nun das Biegen
eines kurzen, mehr als

'/.^
Zoll dicken Messingstabes bis

zu dem Grade, wie er durch das Amalgamireu der Kaute

entstanden, sehr betrchtliche Anstrengung erfordert, so

folgt, dass durch das Amalgamiren sehr bedeutende

Krfte ausgebt werden.

Diese Krmmung eines Metalles durch das Amalga-
miren

, glauben die Verfasser
, spielt auch eine mitwir-

kende Kolle bei der Entstehung der japanischen, magi-
schen Spiegel.

Marey: Kinematische Analyse des Laufens
bei Menschen. (Comptes rendus. 1886. T. CHI,

p. 509.)

Die beistehende Figur enthlt die Ergebnisse einer

Untersuchung ber die Stellungen, welche die rechte

untere Extremitt des Menschen whrend des Laufens

einnimmt. Die Zeichnung ist den Augenblicksphoto-

graphien entnommen, die Herr Marey zur wissenschaft-

lichen Analyse der Bewegungen verwerthet. Die ganze

Figur umfasst die Stellungen whrend eines ganzen
Schrittes; sie beginnt in dem Moment, wo die betref-

fende (rechte) Extremitt aufruht, die Sohle voll den

Boden berhrt, und endet in dem Moment, wo sie wie-

der den Boden trifft.

Die Curve A lsst die verschiedenen Stellungen sehen,

welche die Hfte whrend eines Laufschrittes einnimmt.

Sie zeigt zunchst eine Concavitt nach oben
,
und zwar

so lange der Fuss aufruht
;
nachdem dieser den Boden

verlassen, beschreibt die Curve der Hftstellungen eine

Convexitt nach oben; dann folgt wieder eine nach oben

coneave l'artie, welche der Zeit entspricht, in welcher

der linke Fuss aufruht, und endlich sehen wir einen

convexen Abschnitt, whrend dessen der rechte Fuss auf

den Boden kommt.
Eine dieser Curve entsprechende Curve JB beschreibt

das Knie
,
whrend der ussere Knchel eine wesentlich

abweichende Reihenfolge von Positionen einnimmt, welche

durch die Curve C dargestellt sind. Der Verlauf dieser

Curven whrend der einzelnen Phasen des Laufschrittes,

wie die Stellungen des Oberschenkels, des Unterschenkels

und des Fusses sind durch die Figur so bersichtlich

dargestellt, dass eine Beschreibung derselben entbehrt

werden kann.

St. Klikowicz : Die Regelung der Salzmengen
des Blutes. (Archiv f. Anatomie u. Physiologie. Phy-
siol. Abtheil. 1886, S. 518.)

Wenn Pepton und Traubenzucker dem Blute eines

lebenden Hundes in grsseren Mengen einverleibt wer-

den, als sie sich dort in der Kegel vorfinden, so sind sie

aus dem Binnenraum der Gefsse verschwunden, bevor

noch die Nieren ihre Entfernung zu bewirken vermoch-

ten. Hierin liegt eine Hiudeutung auf einen eigenthm-
lichen Vorgang, welcher der Blutflssigkeit eine Stetig-

keit ihrer quantitativen Zusammensetzung sichert. Auf

Vorschlag des Herrn Ludwig hat Verfasser im Leip-

ziger physiologischen Institute diesen Vorgang experi-

mentell aufzuklren gesucht.
Am geeignetsten fr diese Versuche wren ganz

heterogene Salze gewesen. Da diese jedoch auch deletr

wirken, wurden die Experimente mit schwefelsaurem
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Natron augestellt. Dieses Salz wurde in einer bestimm-

teu Menge dem Blute eines lebenden Hundes beige-

mischt, und in verschiedenen kurz aufeinanderfolgenden

Intervallen wurde der Gehalt des Blutes an diesem Salze

wie die Menge und Beschaffenheit des Harns untersucht-

Das Ergebniss dieses Versuches war
,

dass das

schwefelsaure Natron von seiner Ankunft im Blute an

auch in einem solchen Umfange aus demselben aus-

zuwandern beginnt, dass schon wenige Minuten nachher

der grsste Theil desselben wieder ausgeschieden ist.

Weil nun in der kurzen Zeit die Niere nachweislich

nur einen sehr kleinen Antheil an der Abscheidung ge-

nommen hat, so wird der Verlust an Salz nur dadurch

erklrlich, dass dasselbe durch zahlreiche andere Ge-

fssbezirke in die Gewebesfte gelaugt. Gleichzeitig mit

dem Eindringen des Salzes fliesst Wasser aus den Ge-

weben in das Blut ber, dessen grssere Wassermenge
im Verein mit dem schwefelsauren Natron eine ge-

steigerte Thtigkeit der Nieren veranlasst, in folge deren

das Blut von dem vorhandenen Salze und einem Theile

des Wassers befreit wird. In dem Maasse, als der Harn

das Blut entlastet, kehrt das in die Gewebesfte ab-

gelagerte Salz in den Gefssraum zurck, um von hier

in den Harn berzugehen, whrend ein Theil des Wassers

sich in die Gewebe zurck begiebt. Da nun die Harn-

bildung mit geringerer Geschwindigkeit fortschreitet,

beansprucht die Entsalzung der Gewebe und des Blutes

mehr Zeit als die Bewsserung des letzteren.

Ganz derselbe Vorgang wurde bei Versuchen mit

Chlornatrium und phosphorsaurem Natron beobachtet,

diesen normalen Bestandteilen des Blutes. Der Ueber-

schuss an normalen Salzen wird aus dem Blute in der-

selben Weise entfernt, wie das schwefelsaure Natron,

das zu den Auswrflingen des Blutes gehrt. Derselbe

Vorgang darf, nachdem Herr Brasol ein hnliches

Verhalten des Traubenzuckers nachgewiesen hat, stets

erwartet werden, wenn das Gleichgewicht des Gehaltes

an krystallisirteu Massen zwischen den Blut- und Gewebe-

flssigkeiten aufgehoben ist.

Carl Bernhard Lehmann: Experimentelle Studien
ber den Einfluss technisch und hygienisch

wichtiger Gase und Dmpfe auf den Or-

ganismus (Theil I und II. Ammoniak und Salz-

suregas). (Mnchen 1886. Druck von K. Oldenbourg; 120 S.)

Unter den vielen Fragen der angewandten Physio-

logie ist die nach der Wirkung von Gasen und Dmpfen,
welche sich in den Arbeitsrumen und Fabriken ent-

wickeln knnen und entwickeln, auf den Organismus
keine der unwichtigsten. Verfasser zeigt, dass die hier-

ber geltenden Angaben theils auf lteren
, ungenauen

Experimenten beruhen
,
theils jeder experimentellen Be-

grndung zu entbehren scheinen. Durch systematische
Thierversuche uud, so weit angngig, durch Beobachtun-

gen an Menschen will daher Verfasser diese Lcke aus-

fllen und beganu seine Untersuchung mit den tzenden

Gasen, Salzsure und Ammoniak.
Mit Hlfe eines Respiratiousapparates, der es ge-

stattete, den Gehalt des schdlichen Gases in der stetig

ventilirten Respiratiousluft genau zu dosiren und durch
controlirende Analysen zu bestimmen, wurde in lngeren
Versuchsreihen die Wirkung dieser Gase in steigenden

Mengen und wachsenden Zeiten auf Kaninchen, Katzen

und Meerschweinchen untersucht, auch an Menschen
wurden mehrere Beobachtungen gemacht. An dieser

Stelle kann von den gewonnenen Resultaten nur kurz

hervorgehoben werden, dass beide Gase bei allen Thieren

und sicherlich auch beim Menschen eine rein locale Wir-

kung auf die Haut und Schleimhute ussern und neben
der Aetzung dieser Organe nur refleetorisch durch die

locale Reizung auf entferntere Organe wirken. Eine

eigentliche Giftwirkung konnte bei beiden Gasen aus-

geschlossen werden; am heftigsten wurden Nasen- uud

Augenschleimhaut ergriffen. Fr den Menschen ergaben
sieh als obere Grenzen des selbst fr einen weniger

empfindlichen, durch Gewhnung abgehrteten Organismus

Zulssigen in einem Rume, in welchem Arbeiter lngere
Zeit sich aufhalten sollen: fr Salzsure 0,1 bis hchstens

0,2 % und fr Ammoniak 0,3 bis 0,5 %o- ^ei kurzem

Aufenthalt konnte 1 bis 2 % Ammoniak noch ohne

Nachtheil vertragen werden.

Oorrespondenz.
Erwiderung auf den Schlussartikel in Nr. 40.

1. Nach dem Studium von J. Thomsen's Thermo-
chemischen Untersuchungen" habe ich die Ueberzeugung

gewonnen, dass mir bei der Angabe der Grenze, bis zu

welcher die Verdnnung der Schwefelsure Wrme frei

macht, ein Irrthum untergelaufen ist, der seinen Grund
in der verhltnissmssigen Unvollkommenheit der mir

zu Gebote stehenden Apparate hat. Ob aber damit die

an meine Angaben geknpften, theoretischen Auseinander-

setzungen hinfllig werden
,

ist aus folgendem Grunde

vorlufig noch zweifelhaft. Thomsen construirt aus

den bei Mischung von 1 Mol. H2 S04 mit 1, 2, 3, 5, 9 u. s. w.

Mol. H2 gefundenen Wrmetnungen eine Curve, die

sich als Hyperbel erweist. Aus ihrer Gleichung be-

rechnet er sich nun die verschiedensten VVrmetnungen
und findet beim Vergleich derselben mit einer Menge
neuer Versuchszahlen, dass beide vielfach nicht zusammen-
stimmen. Seine eigene Erklrung hierfr lautet, dass

sehr wahrscheinlich ein zweifacher Ursprung fr die bei

der Verdnnung der H
2 S0 4 entwickelte Wrme vor-

handen sei, erstens die Wirkung des Wassers auf die

Sure und zweitens eine Volumvernderung der Flssig-
keiten. Wenn das richtig ist, so kann erst eine genaue
Kenntuiss dieser Einzeleinflsse und ihrer Combiuationen
die Frage, ob bestimmte Hydrate der H2

S04 gebildet
werden oder nicht, entscheiden trotz Thomsen's gegen-

teiliger Ansicht, der schon jetzt von Hydraten der

H S0 4
nichts wissen will. Dann erst wird sich auch

zeigen, ob ich mit meiner Vermuthung, dass die Lei-

tungsfhigkeit bis zum Maximumhydrat wachse, Recht

habe oder nicht. Ganz hnlich liegt die Frage bei der

Salpetersure.
2. Bei der genauen Beschreibung der Art und Weise,

wie ich die Zersetzungsversuche anstellte, hielt ich eine

Definition des Wortes Zersetzungsflligkeit fr ber-

flssig; es htte sich ja hchstens darum handeln knnen,
ob ich sie nach der entwickelten Wasserstoff- oder Sauer-

stoffmenge bestimmte, was im Grunde genommen gleich-

gltig ist. Uebrigens sind Leitung und Zersetzung an

sich zwei ganz verschiedene Erscheinungen. Ihr Zu-

sammenhang nach dem Faraday' sehen Gesetze und
somit die Selbstverstndlichkeit" der von mir durch

! Versuche gefundenen Proportionalitt von Leitungs- und

Zersetzungsflligkeit war mir hinreichend bekannt, wie

aus der im Frhjahr 1885 gedruckten Programmabhand-
liing S. 8, Annierk.**) hervorgeht: Gilt das Faraday '-

sehe Gesetz allgemein ,
so ist dieses ein unmittelbarer

Beweis fr die Proportionalitt von Leitungs- und Zer-

setzungsfhigkeit." Da nun aber naturwissenschaftliche

Gesetze keine bedingungslose Geltung haben und ich

Versuche ber das Verhltniss von Leitungs- und Zer-

setzungsfhigkeit der verschiedenen Schwefelsure hydrate,
namentlich bei verschiedenen Temperaturen, nicht kannte,
so war es nicht mehr als meine Pflicht, selbst diese

Versuche anzustellen.

3. Verhltnissmssig roh" knnten meine 1885

angestellten Zersetzungsversuche genannt werden , sie

wurden aber auch nur in den Grenzen benutzt, in denen

sie brauchbar waren. Meine neueren Zersetzungsapparate,
au denen noch y40 cem abgelesen werden knnen, ge-
whren in jeder Hinsicht hinlngliche Genauigkeit.

Diese Erwiderung wurde dadurch verzgert, dass

mir das oben genannte Werk Thomsen's erst jetzt zu-

gnglich wurde. W. Fr icke.

Im Anschluss an vorstehende Erwiderung gestatten
wir uns, wiederholt auf die (Korrespondenz in Nr. 40,

S. 368, hinzuweisen. D. Red.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrioh Vieweg und Sohn in

Braunsehweig erbeten.

Druck null Verlag von Friedrich Viewi Braunsehweig. Kur <lic Kedaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Gnrlt: Auffinden eines Meteoriten in ter-

tirer Braunkohle. (Comptes rendus 1886.

T. CHI, p. 702.)

In einem aus Wolfsegg stammenden Block ter-

tirer Braunkohle ist in dem Moment, als ein Arbeiter

denselben zerschlug, um ihn zu verbrennen, eine sehr

wichtige Entdeckung gemacht worden. Man fand in

demselben ein Meteoreisen, dessen Gestalt ungefhr
der eines rechtwinkeligen Parallelopipeds mit stark

abgerundeten Kanten entspricht, dessen Dimensionen
* > T mm, 112 mm und 47 mm, und dessen Gewicht

785 g betragen. Die ganze Oberflche ist mit den

den Meteoriten eigentmlichen, fingerfrmigen Ver-

tiefungen bedeckt; die Schicht magnetischen Oxyds,
welche ihn bedeckt, ist fein gerunzelt. Das Eisen

enthlt verbundenen Kohlenstoff und etwas Nickel,

doch ist eine quantitative Analyse noch nicht ausge-
fhrt. Ein polirter Durchschnitt gab beim Aetzen

keine Wid m anstatt e n' sehen Figuren mehr. Das

Eisen hat eine kubische Spaltbarkeit und nhert sich

den Holosideriten von Braunau und St. Catharina.

Die Braunkohle, in welcher der Meteorit gefunden

wurde, wird unterirdisch gewonnen, so dass er nur

zur Tertirzeit niedergefallen und in die Masse ge-

langt sein kann.

Herr Daubree weist bei dieser Gelegenheit dar-

auf hin, dass man bisher noch keine Meteoriten in

geologischen Schichten gefunden, so sorgfltig diese

auch fortwhrend von den Geologen untersucht wer-

den. Dieses Fehlen von Meteoriten wurde theils da-

durch erklrt, dass man annahm, sie htten sich in

den alten Meeren, in die sie gefallen, vollstndig zer-

setzt : oder dass man behauptete, die Meteoriten, die

aus dem Zerfalle von Himmelskrpern herstammen

sollen, seien berhaupt jungen Datums. Um so wich-

tiger war es unter diesen Umstnden, den von Herrn

Gurlt beobachteten Fall mglichst genau zu con-

statiren. Herr Daubree bat daher um nhere Mit-

theiluugeu ber die Lagerung des eisenhaltigen Blockes,

und erfuhr, dass die Braunkohle aus den Gruben von

Wolfsegg in Obersterreich stamme, welche 1200 Ar-

beiter beschftigen, und jhrlich 350 000 Tonnen

Brennmaterial frdern. Die Gesainmtformationen,

denen diese Braunkohle entnommen wird, gehren
nach Herrn Hoernes zur neogenen Stufe der Ter-

tirschichten. Diese Ablagerungen sind horizontal

und bestehen zuoberst aus einem Schotter, weiter

unten folgt eine dicke Schicht blauen, sandhaltigen

Thous, Schlier, und darunter ein Mergel, der dem

Wiener Tegel entspricht. Unter diesem folgen drei

Schichten Braunkohle, und in der mittelsten, die eine

Dicke von i m hat, war der Eisenblock eingeschlossen.

Die Schichten kommen zwar au den Erosionsthlern

zu Tage, aber sie sind hier mit dickem Schutt be-

deckt, so dass man nicht zweifeln kann, dass das

Eisen in die Braunkohle whrend ihrer Entstehung

gelangte, also in der neogenen Epoche auf die Erde

gefallen ist.

Soviel steht fest
,
dass die Oberflche des Eiseu-

blockes mit jenen fingerfrmigen Eindrcken bedeckt

ist, die fr die Meteoriten ganz charakteristisch

sind.

Hoffentlich wird es mglich -sein, ber diesen inter-

essanten Fund noch genauere Angaben zu erhalten.
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Shelford itlwell: lieber die Tragkraft der

Elektromaguete und die Magnetisi-
rung des Eisens. (I'ioeeedings ot' tlie Royal So-

ciety 1886. Vol. XL, Nr. 245, p. 486.)

Wenn ein Elektromagnet durch allmlig zuneh-

mende Stromintensitten erregt wird, so steigt seine

Tragfhigkeit anfangs, dann nhert sie sich bekannt-

lich einer Grenze, jenseits welcher das Verhltniss

der Tragfhigkeit zum Strome schnell kleiuer wird.

Man nimmt nun allgemein an, dass dieses Verhlt-

niss immer weiter abnimmt, so dass ein unendlich

starker Strom einem Elektromagnet keine viel

grssere Tragfhigkeit geben kann, als er in der

Nhe seines Sttigungspunktes besitzt. Joule drckte
dies in dem Satze aus, dass keine Stromintensitt

einem Eisen eine grssere Tragkraft geben knne
als 200 Pfund pro Quadratzoll; und 20 Jahre spter
bezeichnete Herr Rowland als das grsste Gewicht,
welches gutes Eisen als Elektromagnet bei einem un-

endlich starken Strome tragen knne, 177 Pfund pro

Quadratzoll, oder 12 420 g pro Quadratcentimeter.
Bei einer im vorigen Jahre publicirteu Unter-

suchung ber den Einfluss des Magnetismus auf die

Lnge von Eisenstben hatte nun Verfasser gefun-

den, dass die bekannte Verlngerung der Eisenstbe

beim Magnetisiren nicht, wie bisher angenommen war,

bis zur Sttigung wachse und dann constant bleibe,

sondern bei weiter zunehmenden magnetisirenden
Krften nahm die Lnge des Stabes wieder ab und

zeigte schliesslich eine Verkrzung gegen seine

ursprngliche Lnge. In spteren (noch nicht ver-

ffentlichten) Versuchen hat er dieselbe Thatsache au

Eisenringen beobachtet. Der Durchmesser derselben

nahm bei verhltuissmssig kleinen magnetisirenden
Krften zu, bis der Sttigungspunkt erreicht war;

jenseits desselben wurde jedoch der Durchmesser

kleiner. Eine Erklrung dieser Erscheinungen ist

nur so zu geben, dass mau annimmt, unter dem Ein-

flsse wachsender Strme wird die magnetische An-

ziehung der Eisentheilehen immer grsser ,
und der

Stab wie der Ring werden zusammengedrngt. Dies

ist aber nur mglich, wenn der magnetische Zustand

kein constanter und von der magnetisirenden Kraft

unabhngiger ist.

Unter diesen Umstnden erschien es angezeigt, auch

die Tragkraft der Elektromagnete bei sehr starken

magnetisirenden Strmen ber den Sttigungspunkt
hinaus zu verfolgen. Es wurden hierzu zwei verschie-

dene Vorrichtungen hergestellt. Einmal wurde ein

Eisenstab von 2,64 mm Durchmesser und 12 cm Lnge
an beiden Enden in einen Haken gekrmmt und in

der Mitte quer durchschnitten; eine Spirale isolirten

Kupferdrahtes umgab den getheilten Stab so, dass

er sich in der Mitte derselben befand. Zweitens

wurde ein Eisenring, der aus einem weichen Eisen-

stab von 6,4 mm Durchmesser hergestellt war, in

zwei Hlften zerschnitten und jede mit einer Spirale
isolirten Kupferdrahtes umgeben. In beiden Fllen
konnten intensive elektrische Strme in Anwendung
gebracht werden; der getheilte Ring konnte entweder

als ein halbkreisfrmiger Elektromagnet mit einem

halbkreisfrmigen Anker benutzt werden, oder, wenn
der Strom durch beide Spiralen ging, als zwei halb-

kreisfrmige Elektromaguete.
Als nun der Ring zur Hlfte Elektromagnet und

zur Hlfte Anker war, trug er bei Anwendung eines

Stromes von 4,3 Ampere ein Gewicht von 13100g
pro Quadratcentimenter Querschnitt, und bei einem

Strome von 6,2 Ampere war das Gewicht, das von

einem Quadratcentimeter getragen werden konnte,
14 200g, also bedeutend mehr als Joule sowohl wie

Rowland fr das Maximum bei einem unendlich

starken Strome angegeben; gleichwohl waren keine

Anzeichen dafr vorhanden ,
dass man sich einer

Grenze nherte.

Da somit die frheren Angaben sich nicht best-

tigt hatten
,
wurden zunchst Versuche mit dem ge-

theilten Stabe gemacht. Ein Theil desselben wurde

mittelst seines Hakens in verticaler Stellung befestigt,

an den Haken des anderen Theiles wurde eine Wag-
schale gehngt, die flachen Enden der beiden Hlften

waren mit einander in Berhrung gebracht und von

der magnetisirenden Spirale umgeben. Strme von

allmlig wachsender Strke wurden dann durch das

Solenoid geschickt und das grsste Gewicht verzeich-

net, das in jedem Falle auf die Wagschale gelegt

werden konnte, ohne die Enden des Stabes aus ein-

ander zu reissen. Das allgemeine Ergebniss dieser

Versuche war folgendes: Wenn die Intensitt des

Feldes an der Vereinigungsstelle etwa 50 C GS- Ein-

heiten erreicht hatte, war das Gewicht, das von dem

Quadratcentimeter des Stabes getragen wurde, 7000g.
Nach Ueberschreitung dieses Werthes zeigte sich

deutlich, dass das Gewicht, das getragen werden

konnte, langsamer zunahm als der magnetisirende

Strom, und das Verhltniss dieser Zunahme wurde

schnell kleiner, wenn der Strom strker wurde. Dies

hielt an, bis die Intensitt des Feldes etwa 270 Ein-

heiten erreichte, und das Gewicht, das vom Quadrat-
centimeter des Querschnittes getragen wurde, lOSOOg
betrug. Aber von diesem Punkte weiter nahm der

magnetisirende Strom und das Gewicht, das

getragen werden konnte, in genau demsel-
ben Verhltnisse zu. Freilich war der Betrag
der Zunahme der Last verhltuissmssig klein, aber

er war vollkommen constant und blieb so, bis das

Feld die hohe Intensitt von 1074 CG S- Einheiten

erreicht hatte; das grsste Gewicht, das hier am
Ende des Versuches vom Quadratcentimeter des

Querschnittes getragen wurde, war 15100 g.

Eine gleiche Versuchsreihe wurde mit dem getheil-

ten Ringe angestellt, whrend der Strom in gleicher

Richtung durch die Rollen ging, welche beide Theile

umgaben. Im Allgemeinen war das Resultat dasselbe

wie beim Stabe, aber das Gewicht, das hier von der

Querschnittseinheit getragen werden konnte, war

grsser. Die Abnahme des Wachsens der Tragkraft
war deutlich ausgesprochen, als die Intensitt der

magnetischen Kraft 50 CGS-Einheiten erreicht hatte,

bei welchem Punkte das getragene Gewicht 10 000 g
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pro Qnadratcentimeter betrug. Biese Abnahme des

Wachsens hielt au, bis die magnetische Kraft 250 Ein-

heiten und das getragene Gewicht 14 01)0 g war. Von

diesem Punkte an waren die Zunahmen der Trag-

kraft und der magnetisirenden Kraft scheinbar genau
proportional und blieben so, bis die maguetisi-

rende Kraft 585 Einheiten (die Grenze der Leistungs-

fhigkeit der Batterie) und das grsste Gewicht, das

getragen worden war, 15905 g pro Qnadratceuti-

meter oder 22G,3 Pfund pro Quadratzoll erreicht

hatte.

Aus seinen im Detail mitgetheilten Versuchen

leitete Herr Bidwell eine Gleichung fr das Ver-

hltniss der Tragkrfte zu den magnetisirenden Krf-

ten ab und aus dieser zieht er einige Schlussfolge-

rungen auf die Aenderungen des Magnetismus mit

den Aenderungen der magnetisirenden Krfte. In-

dem hier in Betreff dieser rechnerischen Schlussfol-

gernngen anf das Original verwiesen wird, sei nur

bemerkt, dass sich aus dieser Untersuchung mit ziem-

licher Sicherheit ergeben, dass die allgemein aner-

kannten Vorstellungen in Bezug auf mehrere wich-

tige Punkte einer Modification bedrftig sind.

So ist es nicht richtig, dass die Tragkraft eines

Kiekt romagnetes eine faktische Grenze erreicht bei

einer verhltnissmssig kleinen magnetisirenden Kraft,

und dass er selbst durch einen unendlichen Strom

erregt, nur ein Gewicht von 200 Pfd. pro Quadrat-

zoll Querschnitt tragen kann. Es ist ferner nicht

richtig, dass der Magnetismus des Eisens merklich

eonstaut wird ,
wenn die magnetisirende Kraft einen

bestimmten massigen Werth berschreitet. Es ist

endlich nicht richtig, dass das Maximum magneti-

scher Inductiou
,
wenn es berhaupt existirt, durch

einen so kleinen Werth wie 18 000 Einheiten dar-

gestellt wird.

C. Hell: Wachsuntersuchungen. (Airaaleii Jet

Chemie. IX'XXIII, 269; CCXXIV, 235; rcXXXV. lo6.)

Trotz der hohen Eutwickelungsstufe ,
welche die

organische Chemie im Laufe der letzten Jahrzehnte

erreicht hat, ist die chemische Natur gerade derjenigen

organischen l'roducte, welche uns fortwhrend durch die

Hnde gehen und als Gebrauchsgegenstnde in unse-

rem tglichen Leben eine wichtige Rolle spielen , in

vielen Fllen bisher nur sehr unvollstndig erkannt

worden. Diese auf den ersten Blick befremdliche

Erscheinung erklrt sich daraus, dass diese Substan-

zen, welche theils direct natrlichen Processen ent-

stammen, theils aus Naturproducten in den gewerb-
lichen Processen entstehen ,

meist hchst complicirte

mechanische Gemenge darstellen. Solche Gemenge
in ihre einzelnen Componenteu zu zerlegen , gehrt
zu den schwierigsten und mhevollsten Aufgaben,
die an den Chemiker herantreten, und erfordert einen

Aufwand an Arbeit und Geduld, der nur selten durch

die gewonnenen Resultate entsprechend belohnt wird.

Um so dankenswerther sind Untersuchungen, wie

die vorliegenden, unter Leitung des Herrn Hell im

Laboratorium des Polytecknicuins in Stuttgart von

den Herren Strke, Xafzger und Schwalb ange-

stellten, in welchen die Bestandteile verschiedener

Wachsarten einem mit hchster Sorgfalt und uner-

mdlicher Geduld ausgefhrten Studium unterwrfen

werden.

Wir verdanken unsere Kenntniss des Biene u-

wachses wesentlich einer berhmten, 1848 in Lie-

big's Laboratorium vonBrodie ausgefhrten Arbeit.

Derselbe erkannte als Hauptbestandtheile des Wach-

ses eine zur Fettsurereihe gehrige Sure (Cero-
t in sure) von der Formel C17H34O2 und einen

Ester, das Myricin. Letzteres ist nachBrodie
der Pahnitinsureester des Myricylalkohols C

:soH B1(OH)

(eines Homologen des Aethylalkohols) und besitzt

demnach die Formel C l:, H31 . CO . (0 . C 3oH l ). Man

glaubte hiermit die Zusammensetzung des Wachses

im Wesentlichen erkannt zu haben
;

die neueren

Untersuchungen zeigen indess, dass das Wachs noch

eine ganze Anzahl anderer Bestandteile enthlt. Ihre

Hauptergebnisse sind die folgenden:

Das Bienenwachs enthlt betrchtliche Men-

gen von Kohlenwasserstoffen der Paraffinreihe

CHj,l+ 2; es konnten zwei derselben isolirt werden,

welche sehr wahrscheinlich die Reprsentanten dieser

Reihe mit 27 und 31 normal (d. h. in fortlaufender,

unverzweigter Kette) angeordneten Kohlenstoffatomen

(C, 7
H 56 und C;iH (;4 )

darstellen.

Der Alkohol des Myrieius (Myricylalkohol) hat

nicht die ihm vonBrodie beigelegte Formel C 3oH62 0,

sondern sehr wahrscheinlich C
:(1
H 6 4 0; ausser demsel-

ben finden sich noch mehrere Alkohole der Formel

C, 4 H, bis C, 7 H56 0.

Unter den freien Suren des Bienenwachses be-

finden sich neben der Cerotiusure Suren der Oel-

surereihe (C,,tL u _ 2 3 ), welche auch in Form

von Estern einen Bestandtheil des Myrieius aus-

machen. Vielleicht bedingen diese den speeifischen

Geruch des Wachses.

Die Untersuchungen erstrecken sich ferner auf

das Carnauba wachs, welches von den Blttern der

in Brasilien wachsenden Carnaubapalme erzeugt wird

und zur Kerzenfabrikation ausgedehnte Verwendung
findet. Dasselbe unterscheidet sich vom Bienenwachs

wesentlich dadurch, dass es neben Estern nicht freie

Sure, sondern freien Alkohol enthlt. Unter den

vorkommenden Alkoholeu prvalirt auch hier ein

homologer des gewhnlichen Aethylalkohols; derselbe

ist aber verschieden von dem Myricylalkohol des

Bienenwachses und besitzt die Zusammensetzung

i

C30H6!0. Daneben findet sich ein zweiatomiger
Alkohol von der Formel C23Hi6 (OH)2 . Von den

sauren Verbindungen des Carnaubawachses wur-

den isolirt die der Fettsurereihe angehrenden Su-
ren C^EUgOa und C27 H.iiO.., ,

welch letztere wahr-

scheinlich identisch ist mit der Cerotiusure des

Bienenwachses, ferner eine zur Gruppe der Oxy su-
ren gehrige Verbindung C21H42O3.

Das Vorkommen von zweiatomigen Alkoholen

(Glycolen) und Oxysuren als Componenten der im

Carnaubawachs vorkommenden Ester beansprucht
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besonderes Interesse. Auch andere Wachsarten schei-

nen analoge Bestandteile zu enthalten. Herr Lie-

bermann hat krzlich (Ber. d. deutsch, ehem. Ges.

1885, S. 1975; 1886, S. 328) ein von den Cochenille-

lusen abgesondertes Wachs zu studiren begonnen,

welches er Coccerin nennt; dasselbe spaltet sich bei

der Verseifung in Coccerylalkohol und Coccerinsure.

Verbindungen, welche nach der vorlufig fr sie er-

mittelten Zusammensetzung wahrscheinlich ebenfalls

zu den Gruppen der Glycule und Oxysuren gehren.
Als Bestandteile der Wachsarten (theils in freiem

Zustande, theils in Form von Estern) kennen wir also

nunmehr :

Kohlenwasserstoffe der Paraffinreihe . . ('Ha,, + 2

Alkohole der Grenzreihe C n Il2n + 2O

Zweiatomige Alkohole (Glycole) . . . CH;> u -). 2O2

Suren der Fettsurereihe CH2n O.

Oelsurereihe C nH2 n 2O1

Oxysuren CH2n03

P. J.

James Hector: Die jngsten vulkanischen

Eruptionen in Neu-Seeland. (Nature. 188G,

Vol. XXXIV, p. 389.)

Ueber die vulkanischen Eruptionen, welche im

verflossenen Juni auf der nrdlichen Insel von Neu-

Seeland sehr bedeutende Verwstungen veranlasst,

hat Herr James Hector, der Director der Geolo-

gical Survey von Neu-Seeland als Ergebniss einer

eine Woche spter nach dem Gebiete der Katastrophe
mit mehreren Assistenten unternommenen Forschungs-

reise der Regierung einen vorlufigen Bericht erstat-

tet, dem das Nachstehende entlehnt ist.

Der Herd der Strung umfasst eine Strecke von

7 bis 10 Miles Lnge in der Richtung Nordost-

Sdwest, von dem Tarawera-Gebirge bis zum Okaro-

See; der nrdlichste Theil des Gebietes besteht aus

dem Tarawera-Gebirge mit seinen drei Bergesgipfeln,

von denen der mittelste 3606 Fuss hoch ist; der sd-
liche Theil war vor der Katastrophe ein See, der

von welligem Terrain aus Bimsstein-Sand und Kiesel-

Sinter umgeben ist, welch letzterer von den vielen

berhmten Geysern jener Gegend herrhrt.

Nach den sorgfltigsten Aufnahmen begann der

Ausbruch 10 Minuten nach 2 Uhr Morgens am
10. Juni mit einer Eruption aus dem nrdlichsten

der drei Gipfel ,
die von einem lauten Rollen und

leichten Erdstssen begleitet war. In wenigen Minu-

ten folgte ein hnlicher aber heftigerer Ausbruch des

mittelsten Gipfels und nach einem kurzen Intervall

erreichte diese Phase des Ausbruches ihren Hhepunkt
in einer schrecklichen Explosion am Sdende des

Tarawera-Gebirges. Fast zwei Stunden war die einzige

Erscheinung der Eruption , dass ungeheure Dampf-

mengen, Bimssteiu-Staub und heisse Steine ausgewor-

fen wurden, welche riesige, von Blitzen erleuchtete

Wolkenmassen bildeten. Gleichzeitig hatte sich ein

grosser Spalt an der Ostseite des Gebirges gebildet,'

von dem ein grosser Theil fortgeblasen war und mit

seinen Trmmern die Gegend meilenweit bedeckte.

Whrend die Wolke ihren Inhalt zum grssten
Theil in stlicher Richtung vom Gebirge auf weite

Strecken entleerte, scheinen die Erderschtterungen
in dieser Periode der Eruption nicht sehr heftig ge-

wesen zu sein und keine Beunruhigung in dem in

unmittelbarer Nhe der Eruption gelegenen Gebiete

geweckt zu haben; aber kurz vor 4 Uhr Vormit-

tags stellte sich ein heftiger Ausbruch von gnzlich
verschiedenem Charakter ein , der begleitet war von

lauten Knallen, die durch die Atmosphre in weite

Entfernungen getragen wurden. Das erste Zeichen

dieses Ausbruches war ein Erdstoss, der viel weiter

gesprt wurde als die frheren , besonders in den

Gegenden, wo heisse Quellen vorkommen; gleichzei-

tig brach ein ungeheures Volumen Dampf hervor,

riss Bimsstein-Staub und Felsstcke zu enormer Hhe
empor und erzengte eine dichte Wolke in der oberen

Atmosphre, welche an ihrem vorderen Rande durch

elektrische Entladungen markirt war. Bald jedoch

sprang der Wind von Sdost nach Sdwest, hemmte

die Fortbewegung der Wolke und gab ihr eine andere

Richtung, wobei gleichzeitig der Dampf sich conden-

sirte und die suspendirten Masspn als Schlammregen
ber die Gegend ausbreitete. Gegen 6 Uhr a. in.

schien die Periode der activen Eruption beendet,

und ihre bereits stark verminderte Energie nahm

schnell ab.

Whrend dieser zweiten Eruption hat sieh ein

| grosser Spalt geffnet, welcher fr diese Katastrophe

j

am charakteristischsten geworden. Er erstreckt sich

I

vom sdlichen Fusse des Taraweragebirges in N E-

SW-Richtung und durchschneidet in seinem unteren

Theil eine Reihe von Geysern, welche sich in Essen

verwandelt haben, ans denen Dampf und siedender

Schlamm hervordringt und jede Uebersicht ber dio

Breite und Tiefe des Spaltes unmglich macht.

Auf dem Gebirge selbst wurden sieben Essen

beobachtet, aus denen 200 bis 500 Fuss hohe Dampf-
sulen aufstiegen, deren Wolken bei der Untersuchung

am 17. nirgends von glhenden Massen in den Essen

oder von ausgeflossener Lava erleuchtet waren. Die

aus der Mitte des grossen Spaltes in der Gegend des

frheren Sees emporsteigende Dampfsule hatte zur

Zeit des Besuches der Expedition einen Durchmesser

von etwa i

/i engl. Meile und eine Hhe von nicht

weniger als 12 000 Fuss.

Ueber die Erderschtterungen , welche die Erup-
tion begleitet haben, stimmen alle Berichte aus dem

4 Miles entfernten Orte Wairoa, dem nchsten Orte,

au dem Menschen die Katastrophe berlebt haben,

darin berein, dass die Stsse whrend der ersten

Phase heftig und anhaltend gewesen, und dass sie in

dem 12 Miles entfernten Rotorua verhltnissmssig

leicht waren. Die grosse Erderschtterung beim

Beginn der zweiten Periode scheint hingegen am

letztgenannten Orte in bedeutender Heftigkeit empfun-
den worden und in Entfernungen von mindestens

60 bis 70 Miles bemerkt worden zu sein, ohne jedoch

dort Verheerungen verursacht zu haben. Whrend
des Besuches durch die Expedition waren die Erd-
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stsse in der Nhe des frheren Sees noch hutig
und heftig, aber in Rotorua wurden sie nur als leichte

Schwankungen empfunden; sie waren, wie man sich

berzeugen konnte ,
die Wirkungen von Explosionen

in dem grossen Spalt; die Eruptionen vom Tarawera-

gipfel her veranlassten nicht das geringste Erzittern

des Bodens in Rotorua, obwohl sie hier deutlich ge-

sehen wurden.

Aus der Beschreibung der Eruption und aus den bei

der Untersuchung der Gegend in den zugnglichen Ent-

fernungen constatirten Befunden schliesst Herr Hec-

tor, dass es sich ausschliesslich um ein h yd ro thermi-

sches Phnomen gehandelt habe, das freilich im gigan-

tischen Maassstabe aufgetreten; ebenso zweifellos aber

ist sein Iocaler und oberflchlicher Charakter. Die

grssere Lebhaftigkeit der Geyser und heissen Quel-

len, welche man vor der Eruption beobachtet, und

welcher in dieser Gegend seltene Erderschtterungen

vorangegangen waren, wird auf das pltzliche Her-

einbrechen starken Regens nach langer Trockenheit

zurckgefhrt, der um so wirksamer werden konnte,

da durch die Erderschtterungen die Zugnge des

Drainwassers zu den warmen Herden erleichtert waren.

Jedenfalls spricht ganz unwiderleglich fr den loca-

len Charakter des Phnomens der Umstand, dass zu

Rotorua und an anderen nicht viel weiter gelegenen
Pltzen keine Strung beobachtet worden

,
wodurch

die heissen Quellen dieser Gegenden sich als von

denen der betreffenden Gegend ganz unabhngig er-

wiesen.

Auf eine Schilderung der Ausdehnung der Zer-

strungen, welche die Erschtterungen und das Ver-

schtten weiter Laudstrecken durch Sand und Ge-

steinsmassen, die vou den sich hervordrngenden

Dampfmassen emporgerissen worden, verursacht haben,

soll hier nicht eingegangen werden. Die Tageszei-

tungen und die Nature" haben zur Zeit in mehre-

ren Berichten darber das Wichtigste mitgetheilt.

Um so interessanter ist das Ergebniss der wissen-

schaftlichen Untersuchung, dass diese gewaltige Kata-

strophe ein locales Phnomen gewesen ist, das her-

vorgerufen war durch die Gewalt der hervordrngen-
den Dampfmassen.

W. Pfeffer: Ueber Aufnahme von Anilin-
farben in lebende Zellen. Ein Beitrag
zur Mechanik des Stoffanstausches.
(Untersuchungen aus dem botan. Institut. Tbingen. 1886,
Bd. II. S. 179.)

Zum Zwecke der Ernhrung und Erhaltung der

Lebensthtigkeit mssen bei den hchsten wie den

niedersten Pflanzen von aussen Stoffe in die Zellen

eindringen. Sie mssen dabei zunchst die Zellwand

passiren und hierauf den Protoplasmakrper durch-

wandern, um ihren Weg in den Zellsaft (die Vacuolen-

Hssigkeit) zu finden. Whrend sich nun leicht nach-

weisen lsst, dass die von Wasser durchtrnkte

Zellwand gelste Krper im Allgemeinen ohne

Schwierigkeit diosmiren lsst, ist ein Eindringen der

Stoffein den Protoplasmakrper und den Innenraum

der Zelle bisher nur sehr schwer direct festzustellen

gewesen. Eigentlich hat man nur fr Ammoniak

und Alkalien das Kindringen in den Zellsaft durch

die Reaction farbiger Zellsfte oder durch entste-

hende Niederschlge direct constatirt. Wegen ihrer

besonderen Eigenschaften und des nachtheiligen Ein-

flusses, den diese Krper auf die Pflanzenzelle aus-

ben, sind sie aber wenig zu solchen Beobachtungen

geeignet. Die bisherigen Versuche mit Farbstoffen,

die doch dazu am passendsten erscheinen, waren hin-

gegen alle fehlgeschlagen.
Herr Pfeffer hat nun gefunden, dass verschie-

dene Anilinfarben, wenn sie in ausserordentlich

schwachen (unter Umstnden nur 0,0001 Proc. Farb-

stoff enthaltenden) Lsungen Verwendung finden,

leicht in die lebende Pflanzenzelle eindringen und

in dem Zellsaft in betrchtlicher Menge aufgespei-

chert werden, ohne dass das Leben der Zelle dadurch

geschdigt wird. Solche Farben sind: Methylen-

blau, Methylviolett, Bismarckbrauu, Fuchsin, Cyanin,

Safranin, Methylgrn, Methylorange, Tropacolin 000,

Rosolsure. Dagegen war eine Aufnahme nicht

nachzuweisen fr Nigrosin, Anilinblau, Eosin, Phe-

nolphtalein, sowie fr die als Methylblau und Marine-

blau im Handel vorkommenden Anilinfarben. Alle

die vorgenannten Farben vermgen auch den Proto-

plasmakrper mehr oder weniger zu tingiren, mit

Ausnahme des Methylenblaus, welches das lebende

Protoplasma durchwandert, ohne es merklich zu fr-

ben. Eine Tingirung des Zellkernes oder der Chro-

matophoren (Chlorophyllkrner etc.) wurde aber nie-

mals mit Sicherheit beobachtet. Doch ist immerhin

die Mglichkeit vorhanden ,
dass Farbstoffe in den

Zellkern eindringen, denn man hat nachgewiesen,

dass z.B. im Kern lebender Nierenzellen eine Speiche-

rung von Indigcarmin stattfindet.

Im Zellsaft entsteht bei der Speicherung entweder

eine farbige Lsung, oder es findet eine amorphe,

oder krystallinische Ausscheidung statt, oder es wer-

den prformirte Krper, wie z. B. die Gerbstoffbls-

chen, gefrbt. In derselben Zelle knnen sieb ver-

schiedene Formen der Speicherung finden \). Immer

hngt die Anhufung davon ab, dass in dem Zell-

saft eine Verbindung entsteht, welche nicht diosmirt,

so dass also der Farbstoff, speciell Methylenblau, so

lange diosmotisch in die Zelle geschafft wird, als in

der Entstehung dieser Verbindung und der damit

verknpften Strung des Gleichgewichts eine Ursache

fr Eindringen von Methylenblau aus der umgeben-

den, verdnnten Lsung gegeben ist. Hauptschlich
ist es die Gerbsure, welche mit dem Methylen-

blau eine Verbindung eingeht; ausser ihr mssen

aber noch verschiedene Stoffe befhigt sein, die

Speicherung des Farbstoffs zu bewirken. Bei der

Abhngigkeit von diesen Stoffen findet eine Speiche-

rung keineswegs in allen Pflanzen oder in allen Zel-

') Die hier und weiterhin mitgetheilten Ergebnisse
beziehen sich speciell auf Methylenblau, mit dem die mei-

sten Versuche angestellt wurden.
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len einer rflanze statt und benachbarte Zellen kn-

nen sich ganz verschieden verhalten. Es wird daher

diese Methode geeignet sein ,
Aufschlsse ber die

Anwesenheit gewisser Krper in manchen Zellen auch

da noch zu geben, wo bisher ein Unterschied gegen-

ber anderen Zellen nicht zu constatiren war. Es

lsst sich so eine Controle des jeweiligen Zustandes

des Zellsaftes und der Vernderungen dieses im Laufe

der Entwickelung erreichen. [Vgl. die Untersuchung
des Herrn E h r 1 i c h ber Frbung lebender thieri-

scher Stoffe. Rdsch. I, o27.]

Obgleich das Methylenblau in sehr ansehnlicher

Menge in den Vacuolen angehuft wird, findet doch

selbst da, wo es im Zellsaft gelst bleibt, eine Sch-

digung des Organismus nicht statt, da die entstan-

dene Methylenverbindung ihren Weg in das Proto-

plasma nicht zu finden vermag (wie durch Darbieten

von gerbsanrem Methylenblau von aussen nachgewie-

sen wurde). Innerhalb des Protoplasmakrpers wir-

ken schon geringe Mengen von Methylenblau tdtlich;

bei Anwendnng gengend verdnnter Lsungen aber

wird eine Schdigung dadurch vermieden, dass nur

ganz minimale Mengen des Farbstoffs zugleich das

Protoplasma passiren. Die Zellen wachsen weiter,

theilen sich und bilden immer von Neuem Stoffe zur

Bindung des Farbstoffes. Aus der Thatsache des

Wachsens mit Verbleib des farbigen Niederschlages

oder des gelsten Farbstoffes im Zellsaft ist zu er-

sehen, dass durch die Beschlagnahme de- Gerbstoffes

oder anderer speichernder Stoffe durch Methylenblau

die Pflanze nicht leidet. Wo in den Zellen ein Nieder-

schlag der Methylenverbindung eintritt, ist derselbe

durch die Auwesenheit von Salzen bediugt. In dem

Niederschlage sind Proteinstofie nachzuweisen, welche

vielleicht nur mechanisch mit niedergerissen

werden.

Der gespeicherte Farbstoff verbleibt entweder

dauernd in den Zellen, oder er wird allmlig zer-

setzt und diosmotisch wieder entfernt. Ein solches

Auswandern des Farbstoffes lsst sich ohne Schdi-

gung des Lebens durch Einwirkung verdnnter Su-

ren, z. B. Citronsure, bewirken. Wo also Farbstoff

gespeichert wird, knnen freie Suren nicht in irgend

betrchtlicher Menge im Zellsaft enthalten sein. Auch

diese Verhltnisse knnen als Reagenz benutzt wer-

den, um eine Vernderung des Stoffwechsels zu er-

kennen.

Herr Pfeffer experimentirte hauptschlich mit

Algen und den submerseu Wurzeln einiger hheren

Wasserpflanzen, da die in die Luft ragenden Pflau-

zenorgaue mit einer Cuticula berzogen sind, welche

die Farbstoffe nur schwer durchlsst. Die gnstig-
sten Bedingungen bieten der Aufnahme der letzteren

natrlich die Zellen der Algenfden dar; ungnstiger

gestellt sind die Epidermiszellen der Wurzeln und

noch mehr die Binnenzellen derselben. Da bei Pflan-

zen, wie Lemna, Azolla, Trianea, der Farbstoff dauernd

in dem Zellsafte zurckgehalten wird, die Binnen-

zellen aber mit der Speicherung beginnen, lange be-

vor die Epidermiszellen mit Methylenblau gesttigt

sind, so muss der Farbstoff seinen Weg hauptschlich
durch die Zellwandungen nehmen.

Bei beginnender Schdigung der Zellen wird zu-

nchst das Kernkrperchen durch das Methylenblau

gefrbt, dann folgt der brige Zellkern und weiterhin

Chromatophoren und der brige Protoplasmaleib. Mit

dem ersten Beginn der Frbung des Kernkrperchens

zeigt sich auch die Protoplasmastrmung erloschen.

Die verschiedenen Farbstoffe werden im Zellsaft

nicht immer in gleicher Weise gespeichert. So fin-

det bei verschiedenen Algeii eine Speicherung von

Methylenblau, aber nicht von Methylviolett statt. Es

ist danach anzunehmen, dass die betreffenden Algen
einen Stoff von anderer Qualitt enthalten, als die-

jenigen Pflanzen
,

in welchen beide Farbstoffe ge-

speichert werden. Fr Cyanin wurde bisher nur eine

Speicherung durch Gerbsure festgestellt.

Bei Anwendung von Methylviolett und anderen

Farbstoffen frbt sich auch der lebende Protoplasma-

krper, und zwar sind es hier immer die krnigen und

vacuolenhnlichen Bestandtheile desselben (Grana"),
welche den Farbstoff aufnehmen; niemals wird

die homogene Grundmasse tingirt. Bei frbungs-

fhigem Protoplasma tritt zunchst schnell eine Fr-

bung desselben ein und bald darauf beginnt Speiche-

rung im Zellsaft bemerklich zu werden. Es wird also

so sichtbar der Weg gekennzeichnet, welchen natr-

lich auch Methylenblau nehmen muss, um in den Zell-

saft zu gelangen. Die Fortbewegung der Farbstoffe

im Protoplasma wird wohl durch die Strmung des-

selben wesentlich befrdert. In den Protoplasmakrper
verschiedener Pflauzen dringt derselbe Farbstoff nicht

mit gleicher Schnelligkeit, und ebenso werden ver-

schiedene Farbstoffe von derselben Pflanze nicht gleich

leicht aufgenommen.
Zur Aufoahme der speicherungsfhigen Farb-

stoffebedarfes der Leben st htigkeit des Proto-

plasmas nicht. Speicherung findet auch dann statt,

wenn die Lebeusthtigkeit entweder partiell sistirt

wird (durch Abkhlung, Erwrmung, Sauerstoffent-

ziehung, Chloroformiren), ja selbst wenn der Proto-

plasmakrper getdtet ist, die Hautschicht desselben

aber (wenigstens die innere, die Vacuolenwand) noch

ihre diosmotischen Eigenschaften bewahrt. Die A u f-

nahme der Farbstoffe entspringt mithin

nach den auch fr todte Massen gltigen
Gesetzen aus der Wechselwirkung zwischen der

Hautschicht und den an diese anprallenden, gelsten

Fai-bstoffmoleclen, und ebenso wird die Speicherung
durch die im Zellsaft gebotenen, auch ohneLebens-

thtigkeit zunchst fortbestehenden Verhltnisse

bedingt. Die Thatsache, dass Salze, welche durch

andere Membranen leichter diosmiren als Farbstoffe,

die Hautschicht nicht zu passiren vermgen, erklrt

sich daraus ,
dass nicht sowohl die Grsse der ge-

lsten Molecle, als vielmehr die gegenseitige An-

ziehung zwischen diesen und den Partikeln derHaut-

r schiebt ber Aufnahme oderNichtaufnahme entscheidet.

Es lsst sich dies auch durch Versuche mit knst-

lichen Niederschlagsmembranen nachweisen, wie Herr
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Pfeffer solche in der von Traube angegebenen
Weise ausgefhlt hat. Mau miiss sieh vorstellen, dass

die Farbstoffpartikel wie Keile zwischen die Partikeln

der Hautschicht eindringen und sich durch dieselben

hindurchzwngen.
Dasselbe wie fr die Farbstoffe gilt auch berhaupt

fr Aufnahme uud Ausgabe von Stoffen, so weit solche

ohne Lebensthtigkeit zu Stande kommt. Im natr-

lichen Verlaufe des Stoffaustausches aber mssen be-

sondere, aus der Lebensthiitigkeit entspringende Um-
stnde entscheidend mitwirken. Denn es werden in

die lebende Zelle auch Nhrstoffe, z. B. Zucker und

Salpeter, eingefhrt, fr welche ausserdem ein Ein-

dringen nicht nachzuweisen ist. Die Einleitung der

Aufnahme der im statischen Zustande von der Zelle

ausgeschlossenen Stoffe kann, was die mechanische

Ausfhrung anbelangt, sowohl von einer Vernderung
der dargebotenen Stoffe

,
z. B. durch von der Zelle

ausgeschiedene Suren oder Enzyme, als von einer

Modifikation der Eigenschaften der Hautschicht ab-

hngen. Indesseu wrde der erstgenannte Vorgang
noch nicht die Aufnahme selbst erklren

,
denn Gly-

kose und l'eptou, die Producte gewisser Enzyme, dios-

miren nicht durch die leblose Zelle. Alle bisherigen

Beobachtungen ber die Eigenschaften der Hautschicht

des Protoplasmas besttigen den Schluss
,
dass diese

allein schon ber die Aufnahme oder Nichtaufnahme

der Stoffe entscheidet. F. M.

llonilaille: Untersuchungen ber die Gesetze
d e r Ver dun S tun g. ( Revue scientifiqae. 1886, Ootobre

23., p. 528.)

Dem Berichte ber die Verhandlungen der meteoro-

logischen Section der Association frangaise pour l'avan-

cemeut des Sciences Nancy 1886 entnehmen wir eine

Mittheilung der Resultate, welche Herr Houdaille ber

den Einfluss der Luftbewegung auf die Verdunstung ge-
wonnen hat.

Der Verdunstungsmesser, der zu den Versuchen ge-

dient, gestattete es
,
eine Wasserflche von 13 qcm stets

auf gleichem Niveau zu halten uud sie einem Luftstrome
von bekannter Geschwindigkeit, der stets der Oberflche

parallel blieb, auszusetzen. Lsst man die Geschwindig-
keit des Luftstromes variiren, whrend der Werth F /
constant bleibt (F ist die Dampfspannung an der Ober-

flche des Wassers uud / die der Luft!, so kann man bei

constanter Temperatur und gleichem Feuchtigkeitsgehalt
die Aenderuug der Verdampfung mit der Geschwindig-
keit der Luft bestimmen.

Zieht man die Verdampfung in ruhiger Luft (P) von
den Wertheu, die man bei gleicher Temperatur und

Feuchtigkeit in bewegter Luft (p) erhalten, ab, nimmt
diese Werthe als Ordinaten und die zugehrigen Ge-

schwindigkeiten als Abscissen, so erhlt man eine Curve,
welche einem Hyperbelbogen nahe kommt

,
deren Glei-

chung fr F / = 9mm ist:

Pp oder P' = 9,47V c* + 17 <
;

dies zeigt, dass unter sonst gleichen Verhltnissen die

Verdampfung schneller wchst als die Geschwindigkeit,
mit der sich die Luft ber der verdampfenden Flache
erneuert.

Untersucht man die Verdampfung im Verhltniss zu
der Differenz F /=</, so findet man, dass sie nach

einem, dem vorigen analogen Gesetze sich ndert. Man

gelangt dann fr die Verdunstung (P) in Milligrammen

pro Quadrateentimeter und Stunde zu der Gleichung

P = p-f 0,7251 y
a + 10 v

. W4-17
(p bedeutet hier die Verdunstung in ruhiger Luft). Da

endlich die Verdunstung, wie Herr Houdaille gefunden,
sich auch mit der verdunstenden Oberflche verndert,
so muss der Werth der zweiten Gleichung mit dem Aus-

drucke 0,44 -f- 0,51 CjS multiplicirt werden, um die Ver-

dunstung fr andere Oberflchen zu erhalten (C bedeutet

den Umfang, S die Oberflche der verdunstenden Flche).
Zwischen 13 qcm uud 11)000 qcm war die Uebereiu-

stimmuug zwischen Rechnung und Beobachtung eine

sehr befriedigende.

Charles R. Cross und James Page: Messung der
Strke telephonischer Strme. (Proceedings

of the American Academy of Arts and Sciences. N. S.

Vol. XIII, Part II, 1886, p. 248.)

Ueber die Intensitt der elektrischen Strme in den

Telephonen bei der gewhnlichen Uebertragungder Sprache
scheinen bisher noch keine Messungen ausgefhrt zusein.

Verlsser suchten diese Lcke auszufllen und theilten die

vorlufigen Ergebnisse ihrer Untersuchung mit. Zur

Messung j bedienten sie sich eines etwas modificirten

Kohlra usch'schen Unifilar-EIektrodynamometers; sie

sorgten dafr, dass die gesprochenen oder gesungenen
Vocale mglichst von gleicher Intensitt waren, und

prften die Stromstrke bei Anwendung verschiedener

Uebertrager. Ausser den Vocalen wurde auch der Ton C 4

einer Orgel untersucht. Von den mitgetheilten Resul-

taten seien hier nur einige wiedergegeben. Zunchst
die Stromstrken in Ampere bei Anwendung des mag-
netischen Uebertragers des gewhnlichen Telephons fr
die verschiedenen Vocale und dann die Stromintensitten

des Orgeltones bei den verschiedenen Uebertragern

(Mikrophonen).

Magnetbertragung Orgelpfeife
Vocal Stromintens. Transmittel' Strom

a 0,000 123 Hunning 0,000 550

o 0,000 2G0 Fitch 0,000 3G1

u 0,000 238 Blake 0,000 132

i 0,000103 Edison 0,000 072

Magnet 0,000 114

Trotz ihres provisorischen Charakters beweisen die

gefundenen Resultate, dass ein Elektiodyuamoineter
einfacher Construction ausreicht

,
die telephonischeu

Strme nicht bloss zu entdecken, sondern auch zu messen,

und dass die Strke dieser Strme, namentlich wenn

gute Kohle -.Mikrophon -Uebertragung angewendet wird,

weit grsser ist, als mau bisher vermuthet hatte.

Ralph Abercromby: Der eigentmliche Morgen-
Schatten auf Adams Peak in Ceylon. (Na-

tore 1886, Vol. XXXIV, p. 509.)

Viele Reisende haben von der auffallenden Eigeu-
thuiulichkeit berichtet, welche der Schatten auf Adams
Peak bei Souuenauf'gang zeigt. Anstatt flach auf dem
Boden zu liegen ,

scheint der Schatten sich vor dem Be-

obachter wie ein Schleier zu heben und dann pltzlich

auf das ihm zukommende Niveau herabzufallen. Zur Er-

klrung dieser Erscheinung sind viele Theorien aufgestellt

worden, und gewhnlich hat man angenommen, dass

sie von einer Luftspiegelung herrhre. Herr Aber-

cromby hat, wie er in der physikalischen Section der

British Association zu Birmingham mittheilte, auf einer

meteorologischen Reise um die Erde eine Nacht auf dem
7352 Fuss ber dem Meere gelegenen Peak zugebracht
und unverkennbare Beweise dafr erhalten, dass die Er-

scheinung vnn leichten Wirbeln dnnen Morgennebels
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herrhrt, die au der westlichen Seite des Gebirges von

dem vorherrschenden Nordostmonsun in eine benachbarte

Schlucht hinein vorbeigetrieben werden. Der Schatten

wird von dem Dunst in einem hheren Niveau aufgefau-

gen uud fllt dann auf den Boden, wenn der condensirte

Dampf sich fortbewegt. Die Erscheinung ist dem Adams

Peak eigentmlich; weil das besondere Zusammentreffen

einer hohen isolirten Pyramide, eines vorherrschenden

Windes und eines Thaies, um passenden Nebel in geeig-

neter Hhe nach der Westseite des Gebirges zu schieben,

nur selten vorkommt. Jeder Gedanke, dass die Er-

scheinung durch Luftspiegelung veranlasst sein knnte,

wird durch die Thermometerbeobachtungen des Ver-

fassers widerlegt.

J. Steiner : Functioneller Beweis fr die Rich-

tigkeit der morphologischen Ansicht
von der Entstehung des asymmetrischen
Baues der Pleuronectiden (Flach fische).

(Festschrift zum 500jhrigen Bestehen der Ruperto-Carola,

vom naturw.- medec. Verein zu Heidelberg. 1386, S. 125.)

Whrend in der ganzen Reihe der Wirbelthiere der

Leib bilateral- symmetrisch construirt ist, zeigen unter

den fischen die sogenannten Flachfische, Seitenschwimmer

oder l'leuronectideu eine auffallend asymmetrische Leibes-

form, welche von den drei hierher gehrigen Gruppen,
den .Schollen, Butten uud Seezungen, allgemein be-

kannt ist.

Diese Fische schwimmen auf der Seite, aber nicht

wie die anderen Fische durch Schlagen des Schwanzes,
sondern durch wellenfrmige Bewegungen der Rcken-
flosse. Auch in der Ruhe liegen sie auf dem Boden auf

einer Seite, so dass man an ihnen (anstatt einer rechten

und linken Seite) eine obere und untere zu unterscheiden

hat; erstere ist regelmssig gefrbt und enthlt beide

Augen, letztere ist weiss. Nicht immer ist es dieselbe

Seite, auf welcher sich die Augen befinden, sondern bei

gewissen Gattungen findet mau sie auf der rechten (dex-

trale), bei anderen Gattungen auf der linken Seite (sini-

strale Flachfische). Palontologisch sind die Flachtische

neueren Datums, sie fehlen bereits in der Juraformation.

Durch die Untersuchungen der Herren van Bene-
den, Steenstrup und Agassiz ist nun der Beweis

gefhrt, dass der asymmetrische Bau dieser Thiere sich

erst whrend des VVachsthums entwickelt, indem die

jungen Individuen volkommen symmetrisch sind und erst

'spter die Gewohnheit annehmen uud allmlig festhalten,

auf der einen oder der anderen Seite zu schwimmen; da-

bei verschieben sich die Organe, namentlich die am Kopfe

liegenden; das eine Auge wandert in wenig Tagen von

der unteren nach der oberen Seite, und der Leib wird

flacher.

Fr die Richtigkeit dieser morphologischen Ab-

fassung bringt Herr Steiner folgenden physiologischen
Beweis: Entfernt mau bei einem Wirbelthiere eine Seite

des Mittelhirns, so zwingt man dasselbe bekanntlich statt

der bisherigen geradlinigen, kreisfrmige Bewegungen
auszufhren. Machte man nun diese Operation an einem

jungen, noch symmetrischen Pleuronectiden, so wird der-

selbe, ganz so wie jeder andere Fisch, Kreisbewegungen
in einem in horizontaler Ebene gelegenen Kreise aus-

fhren. Sind nun die Pleuronectiden so entstanden, wie

die Morphologie es lehrt, dass sie sich einfach in einem

Winkel von IUI" um ihre Lngsaxe gedreht haben, dass

die rechte resp. linke Seite zur oberen resp. unteren ge-

worden, dann muss nach der Operation am Mittelhirn

die Kreisbewegung in der vertiealen Ebene erfolgen.

Der Versuch besttigte dieseDeduction voll-
kommen.

Es verdient hier noch besonders erwhnt zu wei-

den, dass es auch Flachfische giebt, deren flache Form
dadurch entstanden ist, dass ihr Krper einfach von oben

nach nuten platt gedruckt worden, ohne die Symmetrie
ihres Leibes zu alteriren, z. B. die Rochen. Wenn man
bei diesen Fischen den gleichen Versuch ausfhrt, wie
bei den Pleuronectiden

,
so erfolgt die Kreisbewegung

ganz so wie bei den brigen symmetrischen Wirbel-

thieren in horizontaler Ebene.

F. Ludwig: Ueber Alkoholghrung und Schleim-
fluss lebender Eichbume etc., verursacht
durch eine neue Species der Exoascus-

Gruppe und einen Leuconostoc. (Tageblatt der

59. Versamml. deutsch. Naturforscher u. Aerzte zu Berlin.

1886, S. 130.)

Herr Ludwig beobachtete an Eichen und anderen

Bumen das Auftreten einer alkoholischen Ghruug mit

nachfolgendem Schleimfiusse, welche die Rinde und zu-

weilen auch das Holz vernichten. Der nach Bier riechende

Schaum enthlt der Hauptsache nach einen Fadenpilz
uud dessen Zergliederungsproducte, welche die Ghrung
einleiteu uud auch in ghrungsfhigen Substanzen leb-

hafte Alkoholghrung hervorrufen, der Schleim daneben

Saccharomyces- (Hefe-) Formen und einen Schizomyceten,
den Herr Ludwig Leuconostoc Lagerheimii" nennt.

Der Fadeupilz ist ein Ascomycet; die Schluche ent-

halten je vier hut- oder mtzenfrmige Sporen. Erstere

verschleimen zuletzt, und es bleiben dann die gelbbraunen,
reifen Sporen im Schleime liegen. Der Pilz gehrt zur

Gruppe der Exoasci, und zwar zur Gattung Eudomyces;
Herr Ludwig hat ihn Endomyces Magnusii" genannt.

Die ungeschlechtliche Fortpflanzung dieses Endo-

myces geschieht durch Gonidienbildung, ferner durch

Querzergliederung des Mycels, endlich auch durch innere

Gemmenbildung und Bildung verdickter Zellen.

Die Zergliederungsstcke rufen durch lebhafte

Sprossung eine alkoholische Ghrung hervor, die allem

Anschein nach spter untersttzt wird durch die Saccharo-

mycesformen. Letztere stammen nach Herrn Ludwig
wahrscheinlich auch von dem Pilze ab, und dieser

scheint ihm daher berufen, die Frage nach dem Ursprnge
und der Zugehrigkeit der Hefepilze zu entscheiden.

Die Verbreitung des Pilzschleimes und damit der

Baumkrankheit geschieht durch Insecten
,
welche durch

das Bier" reichlich angezogen werden, uud die Pilze

an frische Verletzungen der Rinde bertragen. Der Pilz

wuchert subcortical weiter uud kann mehrere Jahre lang
demselben Baume zerstrend wirken. F. M.

L. Kny: Ein Beitrag zur Entwickelungs-
gesohiehte der Tracheiden". (Bev. d. deut-

schen botan. Gesellsch. 1886, Bd. IV, S. 267.)

Im Holztheil der Leitbndel werden zwei anato-

mische Gebilde unterschieden
,
denen vorzugsweise die

Leitung des Wasserstromes obliegt: die Gefsse und
die Tracheiden. Der Unterschied derselben wird von

den Pflanzen-Anatomen jetzt ganz allgemein dahin fest-

gestellt, dass die Gefsse aus der Vereinigung reihen-

weise angeordneter Zellen mittelst Perforation der sie

trennenden Wunde hervorgegangen, also Zellfusionen

sind, die Tracheidenzellen dagegen ihre ursprngliche
Zellenqualitt bewahrt haben. Oft sind letztere deut-

lich in Reihen angeordnet und die Tracheiden von den

Gefssen nur durch die mangelnde Perforation der Quer-
wnde unterschieden.

In anderen Fllen aber treten die Tracheiden als

einzelne, nicht reihenweise verbundene, an ihren Enden
stark zugespitzte Zellen auf, welche meist einen erheb-

lich grsseren Lngendurchmesser haben
,

als die der

gef.isslmlichen Tracheiden. Diese als Fascrtrache'iden"

bezeichneten Gebilde sollen nach der allgemeinen Auf-

fassung durch Auswachsen der beiden Enden einer ein-

zigen in der Anlage krzeren Zelle entstehen. Herr

Kny weist nun nach, dass dieser Modus kein allgemein

gltiger ist, dass vielmehr die Fasertracheiden" in den

seeundren Leitbndeln einiger Monoeotylen (Yucca aloi-

folia
,
Aloe spec. ,

Dioscorea convolvulacea ,
Dracaena

Draco, Aletris fragrans) durch Verschmelzung einer An-
zahl ber einander liegender Zellen, deren Querwnde
resorbirt werden

,
entstehen.

Dem bisherigen Sprachgebrauche der Anatomen

entsprechend wrde man also diese Gebilde als kurze

Gefsse" bezeichnen mssen. F. M.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrieh Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Hierzu eine Extra-Beilage und eine Beilage der

Verlagsbuchhandlung W. Spemann in Berlin

und Stuttgart.
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I.

In dem dritten Bnche seiner Optik
2
) wirft Isaak

Newton die Frage auf, ob nicht die Farbenempfin-

dangen entstnden, indem das Licht in den Bestand-

teilen der Netzhaut des Auges Vibrationen hervor-

riefe. Zu diesem Ausspruche macht T h o m a s Y o u n g

in einer Abhandlung, die er im November 1801 der

Royal Society in London vorlegte
3
), eine Anmerkung,

in der er darauf hinweist, dass die Schwingungs-
zahlen dieser Vibrationen von der Beschaffenheit der

erregten Netzhauttheilchen abhngig seien und dass

deragemss die unendlich grosse Zahl wahrnehmbarer

Farben eine unendlich grosse Zahl verschieden-

artiger Bestandtheile in jedem Flchenelement der

Netzhaut erfordere. Dieses anzunehmen, sei unmg-
lich; man knne jedoch bereits alle Thatsachen der

r
l Indem ich, einem mehrfach geusserten Wunsche

nachkommend, hier in mglichst getreuer Uebertragung
einen vor Kurzem auf der diesjhrigen Versammlung der

British Association gehaltenen Vortrag verffentliche, ver-

hehle ich mir durchaus nicht, dass die Loslsung einer

einzelnen Rede aus dem Zusammenhange mit anderen

gleichzeitig gehaltenen zu manchen Missdeutungen Anlass

geben kann. Um nicht in unntze Wiederholungen zu

verfallen, ist der einzelne Redner vllig berechtigt, auf

hochbedeutsame Thatsachen und abweichende Theorien

nicht einzugehen, weil sie entweder schon in den voraus-

gegangenen Reden hinreichend besprochen worden sind,

i der weil er sicher weiss
,

dass dieses im unmittelbaren

Anschlsse an seine Ausfhruugen von berufenerer Seite

geschehen wird.

Das geschftsfhrende Comite der Section A (Mathe-
matik und Physik) hatte veranlasst, dass in gemeinsamer

Sitzung mit der Section D (Biologie und Physiologie) eine

Discussion ber die physikalischen und physiologischen
Theorien des Farbensehens" stattfand. Lord Rayleigh
erffnete nach den kurzen einleitenden Worten, in denen

der Vorsitzende der mehr als 500 Personen umfassenden

Versammlung, Prof. G. H. Darwin, die hohe Bedeutung
der Farbenlehre und die Schwierigkeit der hier vorliegen-
1I1-11 Probleme hervorhob, die Discussion mit einer allge-

mein verstndlichen und doch der wissenschaftlichen Tiefe

nicht entbehrenden Lebersicht ber die bisher auf dem
Gebiete der Farbenlehre bekannt gewordenen Thatsachen

und den daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen. Die

Subjectivitt der Farbenempfindungen, die Newton'sehe

Farbenempfindung erklren, wenn man in jedem
Flchenelement der Retina nur drei Bestandtheile

voraussetze, welche durch ihre Schwingungen drei

gewisse, von einander verschiedene Farbenempfin-

dungen verursachten, whrend dann smmtliche

brigen Farbentne die Resultanten dieser Grund-

Empfindungen seien. In einer spter verffentlichten

Abhandlung 4
) bezeichnet Thomas Young Roth,

Grn und Violett als diese Grund-Empfindungen. Es

muss nun allerdings hervorgehoben werden, dass kein

besonderer Ausspruch von Young angefhrt werden

kann
,
wonach er die Empfindung von Weiss als die

Resultante der gleichzeitigen Reizung der drei Ele-

mentarbestandtheile der Netzhaut ansieht
;

aber es

ist das eine ganz selbstverstndliche Schlussfolgerung

aus seiner Theorie, wenn diese berhaupt im Stande

ist, die Farbenversuche Newton's zu erklren.

Das Princip, welches Thomas Young in dieser

Theorie fr das engere Gebiet der Farbenempfin-

dung, mehr ahnend als streng beweisend, zu Grunde

legte, ist jetzt in der Physiologie nach Johannes
Mll er' s Vorgang, der ein Vierteljahrhundert nach

Thomas Young die Lehre von den Sinnesempfin-

dungen abermals mchtig frderte, unter dem Namen

des Gesetzes von der speeifischen Energie der Sinnes-

organe" schrfer formulirt und wird in einem viel

grsseren Bereiche fr richtig befunden 5
).

Methode von der Schwerpunktsconstruction der Farben-

tafel, die dreifache Mannigfaltigkeit eines normalen Farben-

systems u. s. w., Alles fand eine knappe, und doch vllig
lckenlose und klare Darstellung. In meinem darauf fol-

genden Vortrage konnte ich also die Kenntniss aller dieser

Punkte voraussetzen. Da mir nun ferner bekannt war,

dass in den unmittelbar folgenden Reden der Herren

Foster und Tennaut eine berzeugungserfllte Vertei-

digung der Hering'schen Farbenlehre zu erwarten war,

so wollte ich den Anhngern dieser Richtung nicht ent-

gegentreten, bevor sie nicht selbst zum Worte gekommen
waren. Letzteres mge zur Rechtfertigung dienen, wenn

es scheinen sollte, als schenke ich der Hering'schen
Theorie nicht die ihr gebhrende Beachtung. So viel es

mir nthig erschien, habe ich bei der hier vorliegenden

deutschen Uebertragung diesen Uebelstnden durch die

Beifgung von Anmerkungen abzuhelfen gesucht. Ausser-

dem sind auch durch genaue Literaturangaben jedem Leser

die erforderlichen Hinweise gegeben, um sich noch eingehen-

der ber die behandelten Fragen unterrichten zu knnen.
2

)
J. Newton, Optice. Liber III. Quest. XIII,

XIV, XVI.

3) Philos. Trans. 1802. Part. I, p. 20.

*)
Philos. Trans. 1802. Part. II, p. 395.

5
)
Es mag hier darauf hingewiesen sein, dass Job.

Mlle r
'
s Lehre von der speeifischen Energie in seiner

principiellen Auffassung des Unterschiedes zwischen Unor-

ganischem und Organischem wurzelt. Das Unorganische

reagirt verschieden je nach der Art des einwirkenden

Reizes, das Organische aber nur nach seiner speeifischen
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Es ist wenig bekannt, dass die Einsicht von

Thomas Young aber noch tiefer ging
6
).

Er er-

klrte schon die Farbenverwechselungen, welche sein

Zeitgenosse Dal ton machte, als eine Folge des Feh-

lens oder der Lhmung derjenigen Fasern (fibres wie

er sie nennt) in der Netzhaut, welche die Rothempfin-

dung verursachen. Es ist somit bereits von ihm der

Idee nach eine Anschauung ausgesprochen worden,

welche bis auf den heutigen Tag aufrecht erhalten

wird.

Die Kenntniss der Thatsachen war aber damals

noch zu gering, um einen Beweis fr Young 's

Theorie gewhren zu knnen und daher beachtete

man dieselbe immer weniger und weniger, bis vor

ungefhr 30 Jahren Maxwell") und Helmholtz 8
) sie

vor gnzlicher Vergessenheit retteten; Maxwell be-

mhte sich sogar, einen auf quantitative Versuche

gesttzten Beweis fr dieselbe zu geben. Die Me-

thode und die Resultate dieser Untersuchung sind so

allgemein bekannt, dass ich hier nicht bei denselben

verweilen will 9
). Es muss hier aber hervorgehoben

werden, dass H'elmholtz, ohne von den darauf be-

zglichen Ansichten Young's etwas zu wissen, die

Farbenblindheit", welche man mittlerweile besser

Energie; so bestellt z. B. die Reaction des Sehnerven auf

jeden Reiz in der Erzeugung einer Gesichtsempfindung.

Vergl. Job.. Mller, Ueber die phantastischen Gesichts-

erscheinungen. Coblenz 1826. Zur vergleichenden

Physiologie des Gesichtsinnes. Leipzig 1826. Handbuch
der Physiologie. (Besonders sind zu beachten die Prole-

gomena zur vierten Auflage des ersten Bandes.)
6
) So viel ich finden kann

, gebhrt Herrn Prof.

W. Preyer (vergl. W. Preyer, Pflger's Archiv, Bd. 25,

S. 31, 1881. Auch separat erschienen unter dem Titel:

Ueber den Farben- und Temperatursinn mit besonderer

Rcksiebt auf Farbenblindheit. Bonn 1881) das Verdienst,

zuerst auf die Prioritt Young's, in Betreff der Erkl-

rung der sog. Farbenblindheit " durch das Fehlen oder die

Lhmung einer der drei Faserarten der Netzhaut hinge-
wiesen zu haben. Young spricht die hier erwhnte Auf-

fassung aus in einer Bemerkung ,
die er in dem von ihm

herausgegebenen Catalogue of works relating to natural

philosophy and the mechanical arts" an die von J. Dalton
verfasste Abhandlung on some facts relating to the vision

of colours (Memoires of Lit. and Phil. Soc. of Manchester

V. 28)" anknpft. Die bezgliche Stelle lautet : it is much
niore simple to suppose the absence or paralysis of those

fibres of the retina, which are calcnlated to pereeive red".
7
)

J. Cl. Maxwell, Edinb. Trans. XXI, p. 275.

1855. Report of the British Assoc. for 1856. Pllos.

Mag. (4) XIV, p. 40, 1857. Philos. Trans. Vol. CL. Part.

I. p. 57. 1859.
8
) Wie sehr die Anerkennung von Young's An-

sichten an den Fortschritt der experimentellen Ergebnisse

gebunden war
, geht daraus hervor

,
dass zuerst auch

Helmholtz (Pogg. Ann. Bd. 87, S. 45 und Mller's
Archiv, Jahrg. 1852, S. 461) in beobachteten Thatsachen

einen Widerspruch gegen dieselbe zu erblicken glaubte,
whrend er bald darauf auf Grund weiter angestellter

Versuche (Verb, des naturbist.-med. Vereins zu Heidel-

berg, Bd. II, 8. 1. 1859. Handbuch der physiol. Optik.

l.Aufl. . 20) Young's Theorie vollkommen anerkannte.
u
) Selbst wenn Lord R a y 1 e i g h in seinem einleitenden

Vortrage (siehe oben Anm. l) die Ergebnisse der Max-
well 'sehen Untersuchungen nicht besprochen htte, so

wre ich doch wohl einigermaassen berechtigt gewesen,
den obigen Auspruch zu thun. Die Kenntniss von der

Bedeutung des so frh und unerwartet der Wissenschaft

eintrssenen genialen Physikers Clark Maxwell ist in

kennen gelernt hatte 10
) ,

durch das Fehlen einer der

drei Grund-Empfindungen erklrte.

Die Ergebnisse von Maxwell's Untersuchungen
mssen um so hher geschtzt werden, weil sie die

ersten waren, bei denen Spectrallicht benutzt wurde.

Aber gerade der Umstand, dass sie die ersten und

daher noch etwas unvollkommenen Messungen dieser

Art waren, lsst es erklrlich finden, wenn man aus

ihnen noch keine endgltigen und abschliessenden

Resultate zu ziehen im Stande ist.

Whrend der letzten zehn Jahre also zwanzig
Jahre nach Maxwell's Untersuchung haben

dann die bekannten Forscher v. Kries 11
), v. Frey,

Donders 1
'

2
) und Lord Rayleigh 13

), mit geeigneteren

experimentellen Hlfsmitteln ausgerstet, weitere Be-

stimmungen gemacht, die sich jedoch nur ber ein-

zelne Theile des Spectrums erstrecken. Alle diese

Thatsachen und die reiche Untersttzung, welche uns

das physikalische Institut der Berliner Universitt

gewhrte, waren fr mich und meinen Collegen

C. Dieterici die Veranlassung, nicht nur aufs Neue

Farbengleichungen mit aller erdenklichen Genauig-
keit zu bestimmen, sondern sie auch systematisch

ber das ganze Spectrum auszudehnen u).

ungemein weiten Kreisen des englischen Volkes verbreitet.

Es ist wohl nicht zu viel behauptet, wenn gesagt wird,

dass man in England Maxwell da noch zu wrdigen
weiss, wo in entsprechenden Kreisen Deutschlands ein

ebenso bedeutender deutscher Physiker nicht einmal dem
Namen nach bekannt ist. Ohne Zweifel hat eine von

L. Campbell u. W. Garnett verfasste Biographie

(erschienen bei Macmillan in London) zu dieser allge-

meinen Wertbscbtzung viel beigetragen. Dieses in leben-

diger Weise geschriebene Buch giebt nicht nur eine durch

Stahlstiche, Holzschnitte, Chromolithographien u. s. w.

untersttzte populre Darstellung der Ziele und Ergebnisse
von Maxwell's Bestrebungen, sondern es gewhrt auch

einen Einblick in das innere Leben des tiefreligis und

poetisch angelegten gemthvollen Mannes.

Auf die in dem Text der Rede als allgemein bekannt

vorausgesetzte Methode der farbentheoretischen Unter-

suchungen von M a x w e 1 1 und der damit erhaltenen Re-

sultate, werde ich weiter unten (Anm. 23) eingeben, wo ich

das Princip der Newton'scben Schwerpunk tsconstruetiou

der Farbentafel erlutere.
10

) Hier sind vor Allem die Untersuchungen von A. See-

beck (Pogg. Ann. Bd. 42, S. 177, 1837) zu erwhnen;
ferner mehrere Abhandlungen von G. Wilson (Monthly
Journal of med. Science 1853 bis 1855).

11
)
M. v. Frey u. J. v. Kries, Archiv fr Anat.

u. Physiol. physiol. Abth. Jahrg. 1881, S. 336.
12

) Von den zahlreichen Schriften F. C. Donders',
welche sich auf die Farbenlehre beziehen, seien hier nur

diejenigen erwhnt, welche die Analyse der Farbenempfin-

dungen behandeln. Eine theilweise Zusammenfassung findet

sich in F. C. D onders, New researches ou the Systems
of coloursense. Onderzoek. gedaan in het Physiol. Laborat.

der Utrecht 'sehe Hoogeschool 3 d Reeks D. VII. Bl. 95.

1882. Ferner kommt in Betracht F. C. Donders, Archiv

f. Anat. u. Physiol. physiol. Abth. Jahrg. 1884, S. 518.

Unter Leitung von Donders war vorher schon er-

schienen: J. A. van der Weyde, Methodisch onderzoek

der Kleurstelsels van Kleurblinden. Onderzoek. etc. 3<](!

Reeks D. VII. Bl. 1. 1882. (Auszugsweise verffentlicht

in Graefe's Archiv. Bd. 28(1), S. 1, 1882).
13

) Rayleigh, Nature. Vol. XXV, p. 64, 1881. (Ge-

lesen von der Section A. d. British Association. Sept. 2. 1881.)
14

) Ein vorlufige Darstellung der erhaltenen Re-

sultate wurde verffentlicht in den Sitzungsberichten der
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II.

Die Untersuchung tuuss beginnen mit der Reduc-

tiou der unendlich grossen Anzahl von Farbenempfin-

dungen auf eine mglichst kleine Anzahl von Eie-

rn entar-Em pfin dnge n, welche, entweder allein

oder gleichzeitig in wechselnder Intensitt und wech-

selndem Verhiiltniss vorhanden, alle mglichen Farben-

empfindungen entstehen lassen. Es ist dieses eine

Aufgabe der rein experimentellen Forschung, deren

Lsung von jeder theoretischen Annahme frei gehal-

ten werden kann. Aus diesem Grunde ist auch hier

die Bezeichnung Elemeutar-Kmphndung" und nicht

Grund-" oder Fundamental -Empfindung" gewhlt
worden, weil die letztere sich gewhnlich auf einen

einfachen Process bezieht, der in der Peripherie des

Nervus opticus vor sich geht. Es wird sich weiter

unten zeigen, dass eine scharfe Unterscheidung dieser

Art not h wendig ist.

Die. erste wesentliche Vereinfachung unserer Auf-

gabe ergiebt sich aus der Thatsache, dass bei allen

Individuen smmtliche Farbenempfindungen durch

Spectralfarben oder deren Mischungen erzeugt wer-

den knnen.

III.

Der von uns benutzte Apparat ist von Prof. v. Heim-
holt z vor mehreren Jahren zum Zweck der Herstel-

lung von Farbenmischungen construirt und von uns bei

dieser Gelegenheit in manchen Einzelheiten verbessert

worden. Er besteht in einem Spectroskope (Fig. 1)

Fig. 1.

mit einem gleichseitigen Prisma P uud zwei Colliuia-

toren CO; das Teleskop T hat an Stelle des Oculars

in dem Brennpunkte seines Objectivs einen Spalt Sx .

Jeder Collimator enthlt ferner einen achromatisirten

Doppelspath / und an der Aussenseite des Spaltes

(S-2 und S3 ) ein Nicol'sches Prisma X. Zunchst
wollen wir von den letzterwhnten Theilen absehen.

Wenn die Spalten S2 und S3 erleuchtet sind, so ent-

stehen in der Ebene des Spaltes Si zwei auf einander

liegende Spectren. Ein Auge, welches sich dicht vor

Berliner Akad. Sitzung vom' 'J2. Juli 188R. Die umfas-
sende Beschreibung der benutzten Apparate, sowie Angabe
der unmittelbaren Beobachtung sergebnisse wird binnen
Kurzem in Wied. Ann. erfolgen.

dein Spalte Si befindet und in die Rhre T hinein-

blickt, sieht zwei im Allgemeinen verschieden ge-

frbte, linsenfrmige, an einander grenzende Felder,

wie sie in Fig. 2 dargestellt sind. Eine kurze Ueber-

Iegung zeigt ,
dass die beiden gefrbten Felder die

Seiteuflchen des Prismas sind, welche in demjenigen

y;. n Lichte leuchtend erschei-

neu ,
welches aus ihnen

heraustretend ,
durch den

Spalt S
t

in das Auge ge-

langt. Betrachten wir nun-

mehr die Wirkung des

zwischen Spalt und Objectiv

jedes Collimators einge-

schalteten Doppelspathes !

Sie wird darin bestehen,

(Die beiden in verschiedener (Jass im Allgemeinen zwei
Weise schniffirten Felder sind -r o j

, . , ,.. , , i i \ Paare von Spectren in der
verschieden getarnt zu denken.) r

Ebene des Spaltes Si ent-

stehen
,
ein Paar herrhrend von dem Spalt S und

das andere herrhrend von dem Spalt S3 ,
und zwar

sind je zwei Spectren, welche zu demselben Paare

gehren , senkrecht zu einander polarisirt. Es ist

nun ersichtlich, dass ein vor dem Spalte S[ befind-

liches Auge denselben Anblick wie frher haben

wird, nur sieht es jetzt nicht in jeder Hlfte mono-

chromatisches Licht, sondern eine aus zwei Com-

ponenten bestehende Mischung; und das Inten-

sittsverhltniss dieser beiden Componenten kann

beliebig gendert werden durch die Nicol' sehen

Prismen N, welche, wie erwhnt, sich zwischen den

benutzten Lichtquellen und den Spalten S2 und S
;i

befinden. Wenn der Doppelspath dicht an einen der

Spalte herangeschoben ist, so haben wir in der ent-

sprechenden Hlfte des Gesichtsfeldes nur monochro-

matisches Licht. Man kann demnach vermittelst des

Apparates vergleichen : monochromatisches Licht mit

monochromatischem, eine Mischung von zwei Compo-
nenten mit monochromatischem Lichte und endlich

zwei solcher Mischungen mit einander. Indem wir in

beiden Theilen des Gesichtsfeldes dieselbe Nuance,

Sttigung und Intensitt herstellen, erhalten wir eine

,,Farbengleichung", deren Coefficienten und Variablen

gegeben sind durch die Stellung der Collimatoren, die

Entfernungen zwischen den Doppelspathen und den

Spalten, die Richtung der Nicol' sehen Prismen und

endlich durch die mikrometrisch gemessene Breite

der beiden Spalte S-> und S
;l

. Eine grosse Menge
solcher Farbengleiehungen wurde von smratlicheu

von uns untersuchten Personen hergestellt. Hierbei

dienten zwei besonders construirte Gaslampen als

Lichtquellen, so dass die gewonnenen Resultate zu-

nchst nur auf das prismatische Spectrum dieses

bestimmten Gaslichtes Bezug hatten; um ihnen aber

eine allgemeine Bedeutung zu geben, wurden sie auf

das Interferenz -Spectrum des Sonnenlichtes umge-
rechnet.

Ich muss es mir versagen, auf eine Beschreibung
weiterer Einzelheiten einzugehen und wende mich

daher zu den Resultaten unserer Untersuchung.
Hierzu ist es erforderlich

, folgende Definition

vorauszuschicken: Wenn wir annehmen, dass die
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Lichtvertheilung in unserem Spectrum diejenige des

Sonnenlichtes in einem Diffractious-Spectrum ist, so

wollen wir Elementar-Empfindungscurven diejenigen

Curveu nennen, deren Ordinaten der Intensitt der

Eleinentar-Einpfindung entspricht, weun die Wellen-

lnge durch die Abscisse gegeben ibt.

IV.

A. Es giebt Personen, welche keine Farben-

nancen unterscheiden knnen und denen daher, so

weit die Farben in Betracht kommen, die Welt er-

scheint, wie eine Photographie oder ein Stahlstich

dem normalen Auge. Solche Personen, deren Zahl sehr

klein ist, besitzen nur eine Elementar-Empfindaug
15

).

Bei der einzigen Person dieser Art, welche wir auf-

finden konnten ,
besass die Elementar-Empfindungs-

curve den in Fig. 3 durch die Curve H dargestellten

Fig. 3.

a B C i> Eb G
L

Verlauf. Donders hat eine gleiche Messung an

einem anderen Individuum dieser Klasse gemacht
und mit den unserigen fast identische Resultate er-

halten, so dass wir wohl berechtigt sind, die hier

gezeichnete Curvenform als eine typische zu be-

trachten.

B. Fr eine andere zahlreichere Klasse von

Personen, die gewhnlich Farbenblinde" genannt
werden 111

), zerfllt das Spectrum in drei Theile, zwei

Endstrecken und eine Mittel strecke. Inder ganzen

Ausdehnung jeder Endstrecke ist dieselbe Nuance

vorhanden und die Farbe ndert sich nur in der

Intensitt. Die unendlich vielen continuirlich in ein-

ander bergehenden Farbentne der Mittelstrecke

knnen durch Mischung des Lichtes der beiden End-

15
) Bisher sind nur 37 Personen beobachtet worden,

welche man dieser Klasse zugerechnet hat. Bei einer

eingehenderen Prfung wrde aber wahrscheinlich ein

Theil derselben als nicht hierher gehrig zu bezeichnen

sein. Die einschlgige Literatur ist angefhrt von Herrn

F. C. Donders, Onderzoek. etc. 3de Reeks D. VIII.

Bl. 95 bis 100. 1883 und Grfe's Archiv. Bd. 30(1), S. 80.

Ausser der hier angegebenen Eigentbmlichkeit des

Farbensinnes zeigen die betreffenden Individuen noch

andere entschieden als pathologisch zu bezeichnende

Eigenschaften ,
nmlich geringe Sehschrfe (V6 bis Y10 ),

Lichtscheu, grosse Beiz- und Unterschiedsschwellen.
16

) Die Bezeichnung Farbenblinde" fr diese Klasse

ist vllig unrichtig, da solche Personen in dem Spectrum
eine ganze Reihe von Farben, als nach Nuance und Stti-

gung verschieden, zu erkennen vermgen.

strecken erzeugt werden. Wir mssen hier also zwei

Elementar-Empfinduugen annehmen, und die Analyse

eines derartigen Farbensystems ist am einfachsten,

wenn man die Empfindungen der beiden Endstrecken

als Elementar -
Empfindungen nimmt. Auf Grund

einer solchen Voraussetzung wurden die Elementar-

Empfindungscurven fr die untersuchten Personen

dieser Klasse bestimmt. Im Ganzen erhielten wir

drei solche Curven. Die Curve K (Fig. 3) kam

allen Personen zu, whrend die zweite Curve bei den

verschiedenen Personen verschiedeu war; einige

hatten die Curve W\ ,
andere die Curve W-.

(Fig. 3).

So weit also unsere eigenen Beobachtungen gehen,

mssen wir alle Farbenblinde" in zwei Gruppen
trennen. Eine dritte sehr abweichende Gruppe
von Farbenblinden" wurde von Holragren und

Donders beobachtet, jedoch ohne genauen quantita-

tiven Messungen unterzogen zu werden 17
).

Um die weiter unten zu erwhnende rechnerische

Verwerthung der Resultate zu vereinfachen, ist der

Maassstab fr die Zeichnung der verschiedenen Curven

so gewhlt ,
dass die von jeder Curve und der

Abscissenaxe umschlossene Flche immer die-

selbe ist 18
).

17
)
Es sind dieses die sog. Violettblinden", eine Gruppe,

deren Existenz mir trotz der Beobachtung so hervor-

ragender Forscher noch immer nicht ganz sicher fest-

gestellt erscheint. Ich selbst hatte vor einiger Zeit Ge-

legenheit ,
einen Knaben zu untersuchen, dessen Beschrei-

bung der Farbenfolge im Spectrum mit derjenigen der als

violettbliud" bezeichneten Personen vollkommen berein-

stimmte, und trotzdem ergab sich bei weiterer Unter-

suchung das Vorhandensein eines trichromatischen Farben-

systems, das jedoch von den weiter unten erwhnten
Formen derselben ohne Zweifel sehr betrchtlich abwich.

Leider Hessen hufige Widersprche in den Angaben, so-

wie andere Umstnde keine vollstndige Klarheit und

Sicherheit gewinnen. Die wahrscheinlichste Erklrung
scheint mir in einer von der normalen vllig abwei-
c h ende n Absorption in dem Pigmente der Macula lutea

zu liegen. Systematisch durchgefhrte Beobachtungen au

urtheilsfhigen Individuen dieser Gruppe sind zum weite-

ren Ausbau der Farbentheorie besonders wnschenswerth.
18

) Die von einer Curve und der Abscissenaxe um-

schlossene Flche reprseutirt die Grsse der betreffenden

Elementar - Empfindung bei einfallendem unzerlegtem

Souneulichte. Irgend eiu quantitatives Verhltniss zwischen

den Elementar-Empfinduugen desselben Individuums und

verschiedener Individuen lsst sich nicht bestimmen, da sie

qualitativ verschieden sind. Man kann daher eiu ganz be-

liebiges Maass festsetzen, indem man fr jede Elemeutar-

Empfindung einen geeigneten Maassstab whlt. Dieser ist

nun berall in der nachfolgenden Darstellung so angenom-

mrii, dass die Flchen aller Curven unter einander gleich

sind. Wir haben hier also eine rein conventioneile zur

Erleichterung der Rechnung dienende und durchaus nicht

in deu Thatsachen wurzelnde Festsetzung. Ja, wenn es

gestattet ist, die verschiedeu gefrbten Theile des Spectrums
hinsichtlich ihrer relativen Helligkeit mit einander zu ver-

gleichen und in der Helligkeit eiu Maass fr die Inten-

sitt der von dem Lichte der betreffenden Wellenlnge

ausgelsten Empfindung zu sehen, so ist, die hier befolgte,

brigens schon von Helmholtz eingefhrte Maass?

bestimmung mit den Thatsachen im Widerspruch. Es ist

jedoch ersichtlich
,
dass dieser Umstand eine consequeute

rechnerische Durchfhrung der gemachten Annahmen
durchaus nicht hindert, so lange man sich nur bewusst

bleibt, was Thatsache und was willkrliche Festsetzung ist.
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Bis jetzt haben wir also zwei grosse Klassen von Per-

sonen kennen gelernt und gesehen, dass die wenigen

Individuell, welche zur ersten Klasse gehren nur

eine Elementnrempfindung besitzen, whrend die

zahlreicheren Vertreter der zweiten Klasse zwei Ele-

mentar "Empfindungen besitzen und selbst wiederum

in zwei Gruppen eingeordnet werden mssen.
C. Nunmehr gehen wir zu der dritten sehr

grossen Klasse ber, welche alle Personen iimfasst,

die nicht zu einer der beiden schon erwhnten
Klassen gehren. Wir werden sehen, dass wir hier

die Existenz von drei Elenfeutar-Empfinduugen an-

nehmen mssen, um alle Farbeugleichungen , welche

von diesen Iudividueu gemacht werden, erklren zu

knnen. Lord Rayleigh und Donders haben

gefunden, dass auch in dieser Klasse betrchtliche

Unterschiede zwischen den einzelnen Personen vor-

kommen und mindestens zwei Gruppen aufgestellt

werden mssen , von denen die erste die weitaus

grsste Mehrzahl der Personen enthlt, whrend die

Vertreter der zweiten Gruppe nicht zahlreicher sind,

als die Personen beider Gruppen der zweiten Klasse

zusammen 19
).

Ein Individuum der dritten Klasse sieht an den

beiden Enden des Spectrums, ebenso wie die Ver-

treter der zweiten Klasse, je eine Strecke, in der die

Farbe sich nur der Intensitt nach ndert. Diese

beiden Strecken wollen wir auch hier Endstrecken
nennen und die beiden von ihnen ausgelsten Em-

pfindungen als Elemeutar-Empfindungen annehmen.

Die Theile des Spectrums von diesen Endstrecken bis

zu einer gewissen Entfernung gegen die Mitte des

Spectrums hin, seien Zwischenstrecken", und der

von diesen eingeschlossene brige Theil des Spectrums
sei Mittelstrecke" genannt. Aus den Farbenglei-

chungen geht hervor, dass in jeder Zwischenstrecke

zwei Elementar-Empfindungen anzunehmen sind, und

zwar eine, welche in beiden dieselbe, whrend die

andere diejenige der anstossenden Endstrecke ist;

ferner zeigen die Farbengleichungen ,
dass jeder in

der Mittelstrecke vorhandene Farbenton das Re-

I3
)
Die Personen der zweiten

, weniger zahlreichen

Gruppe werden gewhnlich als farbenschwach "
bezeichnet.

Ich finde jedoch diese Benennuug fast ebenso ungenau wie
die Bezeichnung Farbenblinde" fr die Individuen der
zweiten Klasse. Wir haben bei ihueu nicht eine ver-

minderte Fhigkeit in der Unterscheidung verschiedener
Farbeutne

,
sondern es sind die Farbentne in einer

anderen Weise im Spectrum vertheilt als hei der ersten,

grsseren Gruppe derselben Klasse. Besonders tritt dieses

hervor in den Uebergaugstnen zwischen Orange und Grn.
Rothgelb und Grngelb erscheinen ihnen bei schwacher

Beleuchtung ziemlich hnlich, obschon sie doch nur von

ungebildeten Personen dieser Gruppe mit einander ver-
wechselt werden; Diese grosse Aehnlichkeit der erwhnten
beiden Theile des Bpectrums Lsl aber verbunden mit einer
schrferen Unterscheidung der Farbentne im Grn und
in dem Uebergang von Eoth in Orange. Die vielfache

Verwendung von Grn und Roth -Orange in der Malerei
bei der Darstellung der Laubschattirungen sowie der
Wolken- und Luftfrbung bei niedrig stehender Sonne
scheint mir die Erklrung dafr zu geben, dass solche

Personen, wie ich mehrfach gefunden habe, ein fein ent-

wickeltes Verstndnis fr Malerei, insbesondere fr land-

schaftliche Stimmungsbilder besitzen.

sultat der gleichzeitigen Auslsung der drei bisher

erwhnten Elementar- Empfindungen ist. Die hier

vorhandenen drei Elementar -
Empfindungen wollen

wir mit I!, G und V bezeichnen. Es mag noch er-

whnt werden, dass zur Bestimmung des Verlaufs der

Elementar -
Eniphudungscurven nur solche Farben-

gleichungen benutzt werden konnten, bei denen ge-

ringe Unterschiede in Ton und Sttigung der be-

nutzten Farben leicht zu erkennen waren und bei

deren Combination zugleich kleine Beobachtungs-
fehler keinen grossen Einfluss auf das Eudergebniss
der Rechnung hatten. Die Rcksicht auf den ersten

Umstand forderte , weissliche Farben zu vermeiden

und nur im Spectrum nahe bei einander liegende

Farben zu mischen, whrend zugleich der zweite

Umstand einen grossen Abstand der gemischten
Farben im Spectrum verlangte. Dieses bringt den

Experimentator in ein gewisses Dilemma und

Tausende von Farbengleichungen wurden hergestellt,

ehe nach Auffinden eines geeigneten Mittelweges

brauchbare Mischungen erlangt werden konnten. In

Fig. 4 beziehen sich die ausgezogenen Curven R, G

Fig. 4.

und V auf die erste grosse Gruppe und die zwei

punktirten Curven , zu denen dann noch als dritte

die ausgezogene Curve V hinzutritt, auf die zweite

Gruppe dieser Klasse. Von jetzt an werde ich die

Farbenempfindungen der ersten Gruppe als normal,
die der zweiten Gruppe als anomal bezeichnen.

Nachdem wir somit die Analyse der Farbenempfiu-

dungen ohne Hlfe irgend einer Hypothese vollendet

haben, wollen wir nunmehr sehen, ob sich daraus

Schlsse auf den physiologischen Process, der die

Farbenempfindung hervorruft, ziehen lassen.

Indem wir der oben bereits erwhnten, allgemein

gebruchlichen Definition folgen, nennen wir Grund -

Empfindung nunmehr eine solche Empfindung,
welche durch einen einfachen Process in der Peri-

pherie des Nervus opticus verursacht wird. Es ist

ersichtlich, dass fr jedes Individuum die Zahl der

Grund-Empfindungen gleich ist der Zahl der Ele-

mentar-Empfindungen und dass wir ebenso von

Grund-Empfindungscurven sprechen knnen, wie wir

bisher von Elementar-Empfindungscurven gesprochen
haben. Wir wollen die folgenden Bezeichnungen fr
die Grund-Empfindungen benutzen:
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Fr die zweite Klasse

Fr die dritte Klasse

Fr die erste Klasse

leiste Gruppe 2, ftj

[zweite 2B3 $2

[normal. . . . SR SB

1
anomal . . . SR'' SB'

Alle Farbeugleichungen sind linear und homogen,
und da sowohl die Werthe der Elementar-Empfin-

dungen wie die der Gruud-Empfiudungen Lsungen
dieser Gleichungen sind, so folgt, dass die Grund-

Empfindungen jedes Individuums lineare und homo-

gene Functionen seiner Elementar-Empfindungen sein

mssen und umgekehrt'-'"). Wir kennen nun die Ele-

mentar-Empfindungen und knnen daher die folgenden
Relationen schreiben:

1. =E
II. l)SB1=a1'W1 -f/VK wo < + 1'=l

Sl =a1"W1 + 1"K 1
" + /31"-1

2)W,= a
i'W.! + .,'K <x.2'+ 3'=l

^i =a2"Wi+ a"K u," + ,"=i
III. 1) =! it -fl

f
ff +C, FWO! -ffc, + Cl =1=

2 i? + b, ff -fc2 F a2 +b, -f c2 =1
SB =;,, iJ + b3 ff + ca V a

3 + b, + c3 = 1

2) 9t' = ai'.' -ffe/ff' + Ci'F Oj'+V-l-c^l
' =a,'B' + b.,'G' + c,'V , a3

'+V+ c2'=l
23' =aa'B'+WG'+ c3'V ^' +V+ l'=l

Mit Hlfe dieser Gleichungen knnen wir Curven

construiren, welche zu den Grund-Empfindungen die-

selbe Beziehung haben, wie die frheren zu den Ele-

mentar-Empfindungen
21

).

Der Zweck dieser Verbindungen der Elementar-

Empfindungscurven ist zu prfen, ob wir unter der

unendlich grossen Zahl mglicher Grund -
Empfin-

dungscurven drei solche linden knnen, von denen

eine den Vertretern der ersten Klasse, irgend
zwei den Vertretern der beiden Gruppen der zweiten

Klasse und endlich alle drei den Vertretern der

dritten Klasse zukommen. Eine solche Beziehung
zwischen den drei Klassen wrde die denkbar ein-

fachste sein.

Es wurde nun allerdings eine solche Relation ge-

funden, aber erst, nachdem man die erste Klasse und

20
)
Suviel ich sehe, besitzen wir kein Mittel je

die wahre Gestalt der Grund-Empfindungscur-
ven sicher zu bestimmen. Alle quantitativen Ver-

suche, welche wir anstellen knnen, bestehen in der Her-

stellung von Farbeugleichungen und diese knnen uns, weil

sie homogen und linear sind, nur Empfimlungscurven geben,
welche homogene, lineare Functionen der Grund - Empfin-
dungscurven sind. Eine Bestimmung der Coefficienten

dieser Functionen ist unmglich. Was oben Eleinentar-

Empfindung genannt worden, ist auch nicht in den That-

sachen eindeutig begrndet, sondern die Festsetzung be-

ruht auf einer gewissen Annahme, wie auch an der geeig-
neten Stelle erwhnt worden ist. Her im Nachfolgenden
gemachte Versuch einer Bestimmung der Grund-Empfin-

dungscurven beruht daher ebenfalls auf einer gemachten
Voraussetzung. Ich erachte aber ein solches Vorgehen
nicht nur fr berechtigt, sondern sogar fr nothwendig,
wenn wir uns dabei nur klar bewusst bleiben, was That-

sache und was Voraussetzung ist.

21
) Die oben hingeschriebenen Bedingungen, fr die

Coefficienten a, , a, b und c sind nicht die einzig be-

stehenden. Eine strenge Durchfhrung des Gesetzes von

die anomale Gruppe der dritten Klasse aus dem
Kreise der Betrachtung aussohloss. Zu beachten ist

hierbei der Umstand, dass alle bisher genauer unter-

suchten Individuen der ersten Klasse noch andere

und zwar krankhafte Anomalien des Gesichts-

sinnes besassen. Die von der anomalen Gruppe der

dritten Klasse gebildete scheinbare weitere Ausnahme

werden wir weiter unten besprechen.
Das Ergebniss dieser Versuche waren die Curven

9i, und 23 in Fig. 5. Alle drei gehren der nor-

Fig. 5.

B C D b F GH
malen, zahlreichen Gruppe der dritten Klasse, hin-

gegeu die Curven 9i und 23 der ersten Gruppe, und

und 23 der zweiten Gruppe der zweiten Klasse an M).

Eine viel tiefere Einsicht in die Natur der Farben-

empfindung erhalten wir durch nhere Betrachtung
der anomalen Gruppe der dritten Klasse. Durch

die oben erwhnten Verbindungen der Elementar-

Empfindungscurven knnen wir wohl die Grund-

Empfindungscurven 9i und 23 erhalten , aber an

Stelle der Curve ergiebt sich eine Uebergangsform
zwischen 9i und @. Wenn wir voraussetzen knnten,
dass die erste Gruppe der zweiten Klasse nur eine

specielle Form der dritten Klasse ist, nmlich eine

solche, bei der die Curve @ ihre Gestalt so weit ge-

ndert hat, dass sie ganz mit der Curve 9i zusammen-

fllt, so wrde die anomale Gruppe der dritten Klasse

ein Uebergangsglied bilden. Sind nun Thatsachen

vorhanden , welche eine solche Annahme gerecht-

fertigt erscheinen lassen? Bevor wir diese Frage

der specifischen Energie gestattet wohl
,

dass einzelne

dieser Coefficienten negativ sind, aber nur in der Art,

dass dadurch an keiner Stelle des Spectrums der Werth

irgend einer Grund-Empfindung negativ wird. Wre das

letztere der Fall, so knnte man durch Mischung des

betreffenden Spectrallichtes mit einer entsprechenden

Quantitt anderen Lichtes, fr welches die Grund-Empfin-

dung einen positiven Werth hat, den gesammten Betrag der-

selben gleich Null machen, d. h. es wrde trotz der

Reizung durch wirkungsfhiges Licht diese Grund -Em-

pfindung nicht ausgelst werden. Bei Herrn Hering's
Farbentheorie ist dieses mglich und sogar eines der

grundlegenden Principien.
22

) Dass in den beiden Gruppen der zweiten Klasse

keine Form der Grund-Einpfinduiigscurven vorhanden sein

kann, welche bei der normalen Gruppe der dritten Klasse

nicht vorkommt, lsst sich schon aus dem bisher sehr

wenig bercksichtigten Umstnde folgern, dass alle

Farbengleichungen, welche fr die letztere gltig sind,

auch von den Individuen der zweiten Klasse anerkannt

werden.
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beantworten, mssen wir die Aufmerksamkeit auf

folgenden Umstand richten.

Fig. 6.

A,:i. !> .,

Hallt
li.ii

V.tHU

Wenn wir Newton 1

Farbentafel 2S
) (Fig. 6) con-

struiren
,

iiuden wir als Farben der drei Grund-

Empfindungen
'-' 4

I

fr i Roth, etwas nach Purpur neigend
Cd Grn, ungefhre Wellenlnge A = 505 ji (i

23 Blau, A = 470 [i (i.

2S
)
Die Newton'sche Farbentafel ist eiDe derartige

Anordnung smmtlicher nach Ton und Sttigung ver-

schiedener Farben in einer Ebene
,
dass die Mischfarben

je zweier beliebiger Farben auf der Geraden liegen, welche
die Orte der letzteren auf der Tafel mit einander verbindet,
und zwar sind die Mischfarben um so nher dem Orte
der einen Componente gelegen , je mehr sie von dieser

Componente enthalten. Durch diese Festsetzung ist jedoch
die Art der Anordnung noch nicht eindeutig bestimmt,
sondern man kann noch mehrere Annahmen machen.
Hier ist festgesetzt, dass die drei den Grund-Empfindungen
entsprechenden Farben in den Ecken eines gleichseitigen
Dreieckes liegen und dass diese drei Farben in gleicher

Menge gemischt werden mssen
, um Weiss zu erzeugen.

Es ergeben sich dann die in Fig. 6 gezeichneten Ver-

hltnisse
;

die Orte fr die Farben des Spectrums sind

durch die gekrmmte , starke Linie angegeben , auf der

ferner noch die verschiedenen Stellen, welche den Fraun-
hofer'schen Linien entsprechen, bezeichnet sind. Weiss
wird durch den Schwerpunkt des Dreiecks reprsentirt,
und wenn man diesen mit den Ecken des Dreiecks ver-

bindet, so ergeben die Schnittpunkte der Verbindungslinien
Grn-Weiss und Blau -Weiss mit jeuer dem Spectrum ent-

sprechenden Linie diejenigen Stellen im letzteren, welche sich

von den Grund -Empfindungen Grn und Blau nur durch
die Sttigung unterscheiden. Die Verbindungslinie Roth-
Wniss schneidet das Spectrum nicht, sondern geht nahe
an dem rothen Ende desselben

, etwas nach Blau hin-

neigend vorbei. Der Grund-Empfindung Roth entspricht

demnach, auch wenn wir von der Sttigung absehen, keine

Spectralfarbe ,
sondern wir haben unter ihr uns eiu

sehr gesttigtes Spectralroth zu denken, dem etwas Violett

beigemischt ist.

Der erste, welcher versuchte, die Gestalt der Farben-
tafel auf Grund experimentell gewonnener Zahlen genau
zu construiren, war Cl. Maxwell. Seine oben (Anm. 9)

erwhnten Versuche waren so angeordnet, dass sie sich

ohne grosse Schwierigkeit zu dieser Construction ver-

wenden Hessen. In wie weit die von Maxwell gewonnene
Gestalt der Farbentafel von der oben gezeichneten ab-

weicht, kann hier nicht dargelegt werden.

Wenn wir nun annehmen, dass die Grund-Empfindung
& dieselbe bleibt, whrend die Form der Curve sich

in solcher Art ndert, dass sie schliesslich mit der

Curve von 9i zusammenfllt, so ist ersichtlich, dass

die Empfindung, welche dieser durch Deckung ent-

standeneu (Doppel)curve entspricht, die Resultante

der Empfindungen 3i und Cd bei gleicher Strke sein

wrde; dieses ist aber ein Gelb von der ungefhren
Wellenlnge 575{tft. Ich brauche hier kaum zu

erwhnen, dass die Farbenempfindungen gnzlich

subjeetiver Natur sind und dass sie im Allgemeinen
bei zwei verschiedenen Klassen nicht mit einander

verglichen werden knnen. Glcklicher Weise ist

von Hippel und Holmgren ein junger Mann beob-

achtet worden 2
"'), der mit seinem rechten Auge der

ersten Gruppe der zweiten Klasse und mit seinem
linken Auge der normalen Gruppe der dritten Klasse

augehrte. Dieses ist die einzige Person, welche uns
bei der Beantwortung der oben aufgeworfenen Frage
Hlfe leisten kann'- 6

). Hier waren nun die Grund-

Empfindungen des rechten Auges Gelb und Blau, wenn
sie verglichen wurden mit den Empfindungen des

linken, normalen Auges. Diese Thatsache rechtfer-

tigt daher unsere Annahme, dass die erste Gruppe
der zweiten Klasse aus der normalen Gruppe der

dritten Klasse durch Gestaltnderung der Curve fr
die Grund-Empfindung entstanden gedacht werden

kann. Ob eine hnliche Auffassung auch fr die

zweite Gruppe der zweiten Klasse zulssig ist, kann

erst auf Grund weiterer Erfahrung entschieden wer-

den 27
).

24
) Wenn wir hierzu noch das der GrundempfindiiDg 33

(Blau) complementre Gelb von der Wellenlnge A= 575^i/
nehmen, so haben wir genau dieselben vier Farben, welche

Hering auf Grund einer rein psychologischen Analyse
der Farbenempfindungen als TTr-Roth", Ur-Gelb", Ur-
Grn" und TJr-BIau" bezeichnet. Es verdient noch hervor-

gehoben zu werden, dass Donders dieses Gelb als die-

jenige Stelle im Spectrum gefunden hat, wohin die meisten

Personen die Empfindung des angeblich reinsten Gelb ver-

legen.
25

)
A. v. Hippel, Grfe's Archiv Bd. 26 (2), S. 176,

1880 und Bd. 27 (3), S. 47, 1881. F. Holmgren,
Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1880, S. 898. Congres intern,

period. des seiences medicalcs. 8. Session Copenhague 1884.

Section d'Ophthalmologie. Ann. d'Oculistique. T. XCI1,

p. 132, 1884.
26

) Der mir im Verlauf der Discussion von Herrn

Tennant gemachte Vorwurf, dass ich den von Herrn
O. Becker beobachteten Fall, wo ein Auge der ersten

Klasse, das zweite der normalen Gruppe der dritten Klasse

angehrte, zu Gunsten der Young'schen Theorie Mi-

schwiegen htte, ist vllig unberechtigt, weil ich ausdrck-

lich erwhnt hatte, dass ich die Empfindungen bei der

ersten Klasse, da sie ohne Zweifel durch pathologische
Verhltnisse bedingt sind, fr weitere Srhlussfolgerungen
nicht fr vollwerthig erachte.

27
|
Der Farbentafel Lei den Individuen der dritten

Klasse entspricht eine Farbengerade bei den Personen der

zweiten Klasse. Auf dieser Geraden sind alle ihnen zu-

kommenden Farbenempfindungen in derselben Weise an-

geordnet, wie es oben (Anm. 23) fr die Farbentafel an-

gegeben ist. Wenn die im Texte dargele-ie Anschauung
ber den Zusammenhang der ersten Gruppe der zweiten

Klasse mit der normalen Gruppe der dritten Klasse rich-

tig ist, so wird das Farbensystem der ersteren durch das

Loth reprsentirt, welches von der Blau-Ecke der in Fig. 6
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VI.

Die folgenden Versuche, welche auf meine Veran-

Lassung von Herrn E. Brodhun, einem der Prakti-

kanten des Berliner physikalischen Instituts, gemacht
worden sind, sollen als eine weitere Besttigung fr die

Richtigkeit unserer Resultate dienen. Bevor wir in die

Einzelheiten dieser Untersuchung eintreten, muss ich

noch einige Bemerkungen vorausschicken. Nach

Young's Theorie wird die Farbe irgend einer Stelle

im Spectrum durch das Verhltniss derjenigen Grund-

Empfindungen bestimmt, deren Resultante diese Farbe

ist. Eine Aenderung dieses Verhltnisses bedingt
eine Aenderung der Farbe. Eine oberflchliche Be-

trachtung unserer Grund - Empfindungscurven zeigt

bereits, dass in der dritten Klasse zwei Stellen im

Spectrum vorhanden sind, an denen das Verhltniss

der Grund-Empfindungen sich am schnellsten ndeit;

die eine liegt nahe bei der Fraunhofer'schen Linie

D, die andere bei der Linie F. Welches ist nun die

einfachste experimentelle Methode zur Bestimmung

derjenigen Stellen im Spectrum ,
an denen sich die

Farbenempfhidung am schnellsten ndert? Wenn
wir Licht von bekannter Wellenlnge nehmen und

suchen allein durch subjeetive Beurtheilung der

Farbe denjenigen Theil eines anderen Spectrums
zu bestimmen, der genau denselben Farbenton hat,

so giebt uns der dann nachtrglich bestimmte Unter-

schied der Wellenlngen den Itrthum unseres Ur-

theils. Indem wir nun diesen Versuch mit demselben

Lichte mehrfach wiederholen, erhalten wir den mitt-

leren Fehler, den wir bei der Beurtheilung dieser

Farbe machen. Es ist ersichtlich ,
dass er um so

grsser ist, je kleiner an der gegebenen Stelle im

Spectrum die Schnelligkeit in der Aenderung des

Farbentones ist. Auf diesem Wege hat Herr Brod-

hun die Stellen schnellsten Farbenwechseis im Spec-

trum bestimmt. Die Curve AA A in Fig. 7, bei der

die mittleren Fehler durch die Ordinalen dargestellt

sind, ist das Resultat einer solchen Untersuchung bei

einer Person aus der normalen Gruppe der dritten

Klasse. Wir sehen, dass die Stellen des schnellsten

Farbenwechsels (also des kleinsten mittleren Fehlers)

in der Nhe der Linien D und F liegen, genau dort,

wo wir sie nach der Gestalt der Grund-Empfindungs-
curven zu erwarten hatten.

gezeichneten Farbentai'el (durch den Weiss-Punkt gehend)
auf die gegenberliegende Seite gefllt ist und die Anord-

nung der Fraunhofer'schen Linien auf dieser Geraden wird

erhalten, wenn wir auf die letztere von der Grn-Ecke
aus die jenen Linien entsprechenden Punkte der Farben-

tafel proiieiren. Denkt man sich die zweite Gruppe der

zweiten Klasse durch eine analoge Vernderung der Roth-

curve entstanden
,

so wird das Farbeusystem zwar durch

dieselbe Farbengerade dargestellt, aber die den Fraunhofer'-

schen Linien entsprechenden Punkte haben hier eine andere

Lage, da die Projection dann von der Roth-Ecke aus statt-

finden muss.

Die Curve BBB, welche in derselben Weise durch

Beobachtungen an einer zur ersten Gruppe der

zweiten Klasse gehrigen Person erhalten wurde,

zeigt nur eine Stelle schnellster Farbennderung und

Fig. 7.

Eb

die Lage derselben stimmt auch vllig berein mit

dem, was wir aus der Gestalt der beiden Grund-

Empfindungscurven dieser Gruppe folgern knnen'- 8
).

Dieses sind die Grundzge meiner bisherigen

Untersuchungen auf dem Gebiete der Farbenlehre.

Sie scheinen darzuthun, dass die Ansichten Thomas
Young's mit geringer Anpassung au die Ergebnisse
neuerer Versuche noch immer vollkommen richtig

sind 29
).

In dem Lorbeerkranze Thomas Young's ist

seine Farbentheorie einer der schnsten Zweige! Er
wurde von Maxwell und Helmholtz wieder ans

Licht gebracht, nachdem er lnger als ein halbes Jahr-

hundert von dem Dunkel der Vergessenheit bedeckt

war, und wie wir gesehen, scheint die neuere Wissen-

schaft ihm solches Leben eingehaucht zu haben, dass er

grnen wird fr immer !

28
)
Es drfte nicht schwer sein

,
die bei der Con-

struetion der Farbentafel (resp. der Farbengeraden) gemach-
ten willkhrlichen Annahmen so zu modificiren, dass

der Abstand zweier Punkte auf derselben ein Maass gbe
fr die Verschiedenheit in der Empfindung der ihnen ent-

sprechenden Farben, z.B. in der Art, dass Farben, welche

eben merklich verschieden sind, in der Farbentafel (resp.

Farbengeraden) berall gleichen Abstand haben, gleichviel
nun

,
ob dieser Unterschied (bei -der Farhentafel) durch

Nuance oder Sttigung bedingt ist.

a0
)
Ich habe oben schon (Anm. 1) angegeben, weshalb

ich in dem Vortrage nicht auf eine Kritik der Hering'-
sehen Farbenlehre eingegangen bin. Aber auch hier macht
der enge Rahmen, der mir gesteckt ist, einen ausfhrlichen

Versuch zur Widerlegung dieser Lehre unmglich. leb

hoffe bald in der Lage zu sein, an geeigneterem Orte die-

ses nachholen zu knnen und zugleich dann auch manches
weiter auszufahren, was hier nur in kurzen Andeutungen
berhrt worden ist.

Druck und Verlag von Friedrich Viewegnnd Sohn in Braunschweig. Fr die Redaction verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Ueber die Beziehungen der norddeutschen

Moorflora zu der arktisch -alpinen Flora.

Von Dr. Richard Hilbert.

(l riginalmittheung.)

Zu jener Zeit, als ganz Europa von mchtigen
Eismassen bedeckt war, in der sogenannten Eiszeit,

musste die geographische Verbreitung der Pflanzen

selbstverstndlich eine ganz andere sein als beute.

Die klimatischen Verschiedenheiten zwischen Nord

und Sd, zwischen hoch und tief waren so gut wie

verwischt, und bei der damals in ganz Europa herr-

schenden niederen Temperatur, wo der kurze Sommer
an den wenigen von ihm von Eis und Schnee be-

freiten Stellen nur eine beschrnkte Anzahl von Ge-

wchsen zur Entwicklung kommen Hess, konnten

dieses nur solche Pflanzen sein, welche sich mit einem

Minimum von Wrme zu begngen im Stande waren.

Demgemss musste die Elora der Eiszeit eine ein-

frmige, aber widerstandsfhige und an allen Orten,

welche berhaupt die Entwickeluug einer Vegetation

zuliessen, die gleiche sein. So beschaffen war also

damals der Stamm aller jetzt so verschiedenartig und

mannigfaltig gestalteter Floren-Gebiete Europas.
Als spter die Gletscher schmolzen, fand, wie

dieses Potonie L
) gezeigt hat, eine Ptlanzeu-Ein-

:
|
H. Potonie, Die Entwickelung der Pllauzenwelt

Norddeutschlands seit der Eiszeit. Kosmos 1886 und

Pharmaceutische Zeitung 1886, Nr. 55.

Wanderung von Osten her statt, whrend die Eiszeit-

flora verschwand und den schmelzenden Gletschern

auf der einen Seite nach dem hohen Norden, auf der

anderen Seite nach den Gipfeln der Alpen hin folgte,

wo die Bedingungen, unter denen diese Pflanzen bis-

her gelebt hatten, einigermaassen dieselben blieben.

Zwischenein aber findet man noch heute Kolonien

solcher Ur- oder Eiszeitpflanzen, welche sich an

solchen Orten erhalten haben, an welchen ein kalter

und feuchter Boden im Winter von grossen Schnee-

massen, im Frhlinge von eisigem Wasser bedeckt

ist. Diese Orte sind die norddeutschen Moore.
Hier findet man die interessanten Kinder unserer

ltesten Flora, die sich eben dadurch als solche

legitimiren, dass sie noch ausserdem im hoheu Norden

und auf den Gipfeln der Alpen heimisch sind. Herr

Potonie (1. c.) meint zwar, dass dieselben auf dem

Aussterbe -Etat stnden, aber ich glaube, dass dieses

nicht der Fall ist, dass vielmehr diese Gewchse durch

Eis, Schnee und andere ungnstige Vegetations-

bedinguugen fr den Kampf ums Dasein gesthlt sind,

und diesen Kampf, den sie bisher in vieltausend-

jhrigem Ringen bestanden haben, auch noch ferner

siegreich bestehen werden. Aehuliche Beobachtungen
sind brigens auch im Gebiete der Thierwelt (In-

secten) gemacht (cf. Heer, Die Urwelt der Schweiz.

Zrich 1865).

Im Folgenden soll nun gezeigt werden, eine wie

grosse Menge unserer Moorpflanzen arktisch -
alpinen

Ursprungs ist. Verglichen habe ich die norddeutsche
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Moorflora mit der Flora Lapplands
1

), Islands-), der

Nordkste Sibiriens
')
und der des Alpengebietes *).

Die norddeutschen Moore werden von folgenden

(natrlich mit Ausschluss der zufllig auf ein Moor

verirrten) 125 Moorpflanzen bewohnt:

Calainagrostis neglecta Grt. Moliuia coerulea Mnh.
Glyceria speetabilis Mert. et Kcli. Festuca arundinacea
Schreb. Hierochloe odorata Whlnbg. Cladium Mariscus
B. Br. Bhynchospora alba C. B. fusca Bm. A. Schult. He-
leocharis uniglumis B. Br. Scirpug paneiflorus Ligtf.

Eriophorum vaginatum L. E. latifolium Hoppe. E. angu-
stifolium L. E. alpinum L. E. gracile Koch. Carex
dioica L. C. chordorrhiza Erh. C. paradoxa Willd.

C. Teretiuscula Good. C. pauiculata L. C. canescens
L. C. caespitosa L. C. strieta Good. C. limosa L. C.

filiformis L. C. fulva Good. Juncus communis E. Meyer.
J. filiformis L. J. articulatus Good. J. alpinus Vil. J.

supinus Meli. J. squarrosus L. Tofieldia calyoulata

Whlnbg. Malaxis monophylla Sw. M. paludosa Rw.
Corallonliiza innata B. Br. Liparis Loeselii Eich.

Listera cordata E. Er. Epipactis palustris Crtz. Calla

palustris L. Scheuclizeria palustris L. Betula pubes-
eeus Erh. B. humilis Schrk. B. nana L. Aluus glutiuosa
L. Myrica gale L. Salix pentandra L. S. pnrpnrea L. S.

cinerea L. S. aurita L. S. livida Whlnbg. R. stylaris Se-

ring. S. repens L. S. rosmarinifolia L. S. myrtilloides L.

Bumex maximus Schreb. B. aquaticus L. Polygonum
bistorta L. P. viviparum P. mite Schrk. Lysimachia thyr-
siflora L. Primula farinosa L. Artcostaphylos uva ursi

Spr. Vaceinium vitis idaea L. V. uliginosum L. V. oxy-
coecos L. Andromeda polifolia L. A. ealyculata L.

Calluna vulgaris Salisb. Erica tetralix L. Ecinerea L.

E. carnea L. Ledum palustre L. P. rotundifolia

L. Pyrola uniflora L. P. minor L. Piuguicula vul-

garis L. Utricularia vulgaris L. U. intermedia

Heyne. Pedicularis palustris L. P. Sceptrum
Caroliuum L. Scrofularia aquatica L. Polemonium
coeruleum L. Mentha aquatica L. M. sativa L.

Sweertia pereuuis L. Menyauthes trifoliata L. Peta-

sites officinalis Mch. Gnaphalium uliginosum L. Seuecio

barbareaefolius Krock. S. palustris D. C. Bidens tripar-
titaL. Cirsium palustre. Scop. Succissa pratensis Mch.
Lobelia Dortmamia L. Sagina nodosa Bart. Stellaria

Friseana Sering. St. uliginosa Murr. Sr. crassifoliaErh.

Cardamiue amara L. Empetrum nigrum L. Bhamnus
l'rangula L. Drosera rotundifolia L. Dr. longifolia L.

Dr. intermedia Heyne. Parnassia palustris L. Viola

palustris L. V. epipsila Ledeb. V. uliginosa Schrad.

Trollius europaeus L. Caltha palustris L. Banunculus

Lingua L. B. auricomus L. Thalictrum aquilegifo-
lium L. Bibes nigrum L. E. alpinum L. Epilobium
parviflorum Schreb. E. palustre L. Trifolium spadi-
ceum L. Spiraea ulmaria L. Tormentilla ereeta L.

Comarum palustre L. Bubus chamaemorus L. B. saxa-

tilis L. Sanguisorba officinalis L.

Von diesen eben aufgefhrten Pflanzen wachsen

folgende auch noch in Lappland, Island, der Nord-

kste Sibiriens und auf den Alpen :

Eriophorum angustifolium L. Polygomim vivipa-
rum L. Vaceinium vitis idaea L. Empetrum nigrum L.

Caltha palustris L. u. Comarum palustre L. (6),

im Ganzen also 4,08 Proc. derselben. In Lappland,

') Wahlenberg, Flora Lapponica. Berolini 1812.

-) Grnlund, Islands Flora. Kjubenbavn 1881.
3
) Nordenskild, Die Umsegelung Asiens und

Europas auf der Vega. Leipzig 1882. [Flora der Jenissey-

Mndung, Bd. I, S. 170 und Flora des Ueberwinterungs-

platzes der Vega (Pitlekaj). Bd. II, S. 53.]
4
) Hallier, Flora von Deutschland. Gera-Unterm-

haus. Persoon
, Synopsis Plantarum. Parisiis Lutetiorum

1807.

Island und auf den Alpen kommen von unseren Moor-

pflanzen vor:

Scirpus paueiflorus Ligtf. Eriophorum alpinum L.

Carex dioica L. C. chordorrhiza Erh. C. canescens L.

Juncus filiformis L. J. squarrosus L. Corallorrhiza

innata B. Br. Listera cordata B. Br. Betula nana L.

Vaceinium uliginosum L. V. oxycoecos L. Pyrol
minor. L. Piuguicula vulgaris L. Pedicularis palu-
stris L. Menyauthes trifoliata L. Gnaphalium uligino-
sum L. Sagina nodosa Bart. Stellaria uliginosa Murr.
Drosera rotundifolia L. Parnassia palustris L. Viola

palustris L. Spiraea ulmaria L. Tormentilla ereeta L.

und Bubus saxatilis L. (25),

mithin 20 Proc. der norddeutschen Moorflora. In

Lapplaud und auf den Alpen wachsen :

Molinia coerulea Mch. Bhynchospora alba L. Erio-

phorum gracile Kch. Carex pauiculata L. C. filifor-

mis L. Juncus articulatus L. Malaxis monophylla
Sw. Scheuclizeria palustris L. Myrica gale L. Salix

pentandra L. S. aurita L. S. stylaris Sering.
S. myrtilloides L. Bumex aquaticus L. Lysimachia

thyrsiflora L. Primula farinosa L. Andromeda poli-

folia L. Calluna vulgaris. Salisb. Pyrola uniflora L.

P. rotundifolia L. Utricularia intermedia Hayne.
Pedicularis Sceptrum Caroliuum L. Bidens tripartita L.

Drosera longifolia L. Dr. intermedia Hayne. Trollius

europaeus L. Bibes alpinum L. (27)

mithin 21,6 Proc. unserer Moorbewohner. In Island

und auf den Alpen finden sich :

Heleocharis uniglumis B. Br. Juncus alpinus Vill.

J. supinus Meli. Arctostaphylos uva ursi Spr. Succissa

pratensis Mch. und Sanguisorba officinalis L. (6)

oder 4,08 Proc. der norddeutschen Moorgewchse.
Auf der Nordkste Sibiriens und auf den Alpen kom-

men vor :

Eriophorum vaginatum L. und Polemonium coeru-

leum L. (2)

mithin 1,6 Proc; in Lappland, Island und auf der

Xordkste Sibiriens:

Ledum palustre L. (1)

oder 0,8 Proc.
;
in Lappland und Island :

Hierochloe odorata Whlnbg. Carex limosa L. und

Epilobium palustre L. (3)

somit 2,4 Proc.
;

in Lappland und auf der Nordkste

Sibiriens:

Bhamnus Frangula L. (l)

mithin 0,8 Proc. unserer Moorpflanzen. In Lappland
allein wachsen :

Carex caespitosa L. Juncus communis E. Meyer.
Calla palustris L. Alnus glutinosa L. Salix livida

Whlnbg. Cirsium palustre Scop. Lobelia Dortmamia L.

Bauuuculus auricomus L. und Bibes nigrum I;. (9)

also 7,2 Proc; in Island allein:

Erica tetralix L. (1)

also 0,8 Proc; auf den Alpen allein:

Cladium Mariscus B. Br. Bhynchospora fusca Bm.
et Schult. Carex paradoxa Willd. C. teretiuscula Good.

C. strieta Good. C. fulva Good. Tofieldia ealyculata

Whlubg. Malaxis paludosa Sw. Liparis Lselii Eich.

Epipactis palustris Crtz. Betula pubescens Erh. B. humilis

Schrk. Bumex maximus Schreb. Erica carnea L. Utricu-

laria vulgaris L. Mentha sativa L. Sweertia perenuis L.

Viola epipsila Ledeb. V. uliginosa Schrad. Banunculus

Lingua L. Thalictrum aquilegifolium L. Epilobium

parviflorum Schreb. und Trifolium spadiceum L. (23)

mithin 18,4 Proc. der norddeutschen Moorpflanzen.

Das Facit dieser ganzen Zusammenstellung ist

nun folgendes: Von den 125 norddeutschen Moor-
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pflanzen wachsen nicht weniger als 106 auch noch

in Lapplaiul, Island, auf der Nordkste Sibiriens und

auf den Alpen. Mithin ergiebt sich das interessante

Resultat, dass 84,8 Proc. der norddeutschen Moorllom

arktisch-alpinen Ursprungs sind.

L. Pasqualini und A. Riti : C o n t i n u i r 1 i c h e

Beobachtungen der Luft-Elektricitt
zu Florenz ira Jahre 1884. (Publicationi del

1!. I^tituto di stuJi superiori pratici c di perfezionamento
in Firenzc 1886.)

Ende Juli 1883 wurde in Florenz ein kleines

Observatorium zur continuirlichen Beobachtung der

Luft-Elektricitt eingerichtet, dessen Ajiparate aus

einem Thom so n 'sehen Sammler (Wasserstrahlappa-

rat) und einem Quadrant- Elektrometer nebst einem

registrirenden Uhrwerke bestand.

Zunchst theilen die Verfasser einige Versuche

ber die Zuverlssigkeit des Wasserstrahl -Collectors

mit. Sie umgaben den Strahl, und zwar an der

Stelle, wo er sich in Tropfen auflst, mit einem Me-

tallcylinder ,
der mittelst einer Batterie auf ein be-

kanntes Potential gebracht wurde, und beobachteten,

welches Potential der Wasserstrahl mit der Zeit und

mit der Menge des durchmessenden Wassers annimmt.

Es stellte sich dabei heraus, dass schnelle Aenderungen
des Potentials nicht mit der erforderlichen Schnelligkeit

angegeben werden, um durch diesen Apparat regi-

strirt werden zu knnen, dass hingegen fr langsame

Aenderungen die Verzgerung infolge der langsamen
Reaction des Apparates ohne Einfluss ist.

Die ununterbrochenen Beobachtungen des Poten-

tials an einem der freien Luft exponirteu Punkte

ergaben, dass das Potential der Atmosphre langsame
und schnelle Schwankungen zeige; letztere waren so

intensiv , dass sie auch bei heiterem und ruhigem
Wetter den allgemeinen Gang der Luft-Elektricitt

verdeckten
,
whrend sie selbst keine Gesetzmssig-

keit darboten. Die langsamen Schwankungen hin-

gegen zeigten eine tgliche Periodicitt mit zwei

Maxima zwischen 8 und 9 Morgens und Abends und

zwei Minima zwischen 3 und 4 Morgens und Nach-

mittags. Die bei klarem und ruhigem Wetter schar-

fen Maxima nnd Minima wurden an bedeckten und

regnerischen Tagen nicht beobachtet. Whrend des

Regens zeigte das Potential die grssten Schwankun-

gen, indem es oft ins negative berging.
Diese bereits von frheren Beobachtern gefunde-

nen Thatsachen
,
die somit auch durch die continuir-

lichen Beobachtungen in Florenz bekrftigt worden,
wurden durch besondere Untersuchungen noch in

interessanter Weise erweitert. Einmal wurden die

Potentiale zweier in verschiedener Hhe ber dem
Boden liegender Punkte gleichzeitig beobachtet.

Ferner wurde das Potential im Freien mit dem
innerhalb eines kleinen, gut gelfteten Zimmers sehr

nahe dem Punkte in der freien Luft gleichzeitig beob-

achteten verglichen. Endlich wurde das Potential

des kleinen Zimmerchens gleichzeitig mit dem in

einem Keller, der zur Hlfte unter der Erde lag,

beobachtet.

Aus der Gesammtheit ihrer bisherigen Beobach-

tungen und Experimente leiten die Verfasser fol-

gende vier Stze ab: 1) Das Potential an einem

Punkte in der freien Luft erleidet langsame Schwan-

kungen ,
welche eine doppelte tgliche Periode be-

sitzen, und schnelle Schwankungen, welche, wie es

scheint, keine Periodicitt darbieten. 2) Die schnel-

len Schwankungen rhren von den Luftmassen her

die iu nchster Nhe des untersuchten Punktes sich

befinden (sie wurden in den abgeschlossenen Rumen
gar nicht oder nur schwach und versptet beobach-

tet). 3) Diese Elektrisirung der Luft ist in der Re-

gel berall positiv, und ist sehr wahrscheinlich strker

in den hheren Punkten als in den tieferen. 4) Es

scheint, dass man die periodischen, laugsamen Varia-

tionen nicht den Massen der benachbarten Luft zu-

schreiben drfe
;

sie verlaufen in Uebereinstimmung
mit den regelmssigen Schwankungen des barome-

trischen Druckes.

Aus diesen Stzen werden die nachstehenden Fol-

gerungen als sehr wahrscheinlich abgeleitet: Die lang-
samen und periodischen Schwankungen des elektri-

schen Potentials der freien Luft rhren von Bewe-

gungen her, welche die ganze Atmosphre und be-

sonders die oberen Schichten betreffen
;
die schnellen

Variationen hingegen werden hervorgebracht durch

locale Bewegungen, welche nur die dem untersuchten

Punkte nahen Luftmassen betreffen
,

und deshalb

wirken auf dieselben sehr krftig alle Zuflligkeiten

ein, welche die Umgebung darbietet.

Als nchstes Ziel fr ihre weiteren Untersuchun-

gen bezeichnen Verfasser die gleichzeitige Registri-

rung des Potentials an drei Punkten , die sich in ein

und derselben Verticalen in betrchtlicher Entfernung
von einander und gleichwohl unter gleichen Bedin-

gungen befinden. Bei den oben erwhnten Ver-

suchen an zwei in verschiedenen Hhen befindlichen

Punkten war der eine etwa 13 Meter ber demFuss-

boden, whrend der andere in einem Hofe etwas ber

1 m von der Erde und 2 in von der Mauer des Ge-

budes entfernt lag; der Hof hatte nur niedrige
Mauern und die Luft circulirte in demselben sehr

frei.

C. J. Liinner: Studien ber Diastase I. (Journ.

'. prakt. Chemie 1886. N. F. Bd. XXXIV, p. 378.)

Um zu einer tieferen Erkenntniss der Ferment-

wirkungen zu gelangen, erscheint es zunchst ge-

boten, die Erzeuger der fermentativen Vorgnge, die

Fermente selbst abzuscheiden und ihre Eigenschaften
zu untersuchen. Whrend diese Forderung fr die

meisten organisirten Fermente smmtlich Mi-

kroorganismen bekanntlich in gengendem Maasse

erfllt ist, sind bisher die Schwierigkeiten, welche

sich der Isolirung der chemischen (ungeformten)
Fermente entgegenstellten, noch in keinem Falle ganz
berwunden worden. Man hat wohl Extracte dar-

gestellt, in denen die Fermente weit reichlicher ent-
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Lalten sind, als in den natrlichen Producten; ein

vllig von den begleitenden Stoffen befreites, reines

chemisches Ferment ist aber kaum jemals erhalten

worden, und so kommt es, dass die lange ventilirte

Frage, ob die Fermente Eiweissstoffe sind oder eine

besondere Krperklasse darstellen, noch keine end-

gltige Erledigung gefunden hat.

Herr Lintner hat sich von Neuem der Aufgabe

zugewandt, eines der wichtigsten Fermente, die Dia-

stase zu isoliren jenen im gekeimten Getreide

sich findenden Stoff, welcher die Fhigkeit besitzt,

Strke in Zucker zu verwandeln, und dadurch bei

allen technischen Processen, welche die Herstel-

lung alkoholischer Flssigkeiten aus strkehaltigen
Rohstoffen bezwecken (Spiritusbrennerei, Bierbraue-

rei), eine wichtige Rolle spielt. Er entzieht dem Malz

die Diastase durch Digestion mit Wasser oder 20pro-

centigem Alkohol und schlgt sie aus der Lsung
durch absoluten Alkohol nieder. Die erhaltene Roh-

diastase wird wiederum in Wasser gelst, mit Alkohol

gefllt, und diese Behandlung noch mehrmals wieder-

holt. Nach jeder Fllung wird die Intensitt des

Strkeuniwandluugsvermgens (das Fermentativ ver-

mgen) der erhaltenen Prparate quantitativ bestimmt;
der Befund, dass dasselbe mit der Wiederholung der

Fllungen stetig zunimmt, brgt dafr, dass mit jeder

Fllung das Ferment in reinerem Zustande erhalten

wird. Endlich wurde ein Prparat erzielt, dessen

Fermentativvermgen durch Wiederholung dieses Ver-

fahrens nicht mehr erhht wurde: ein Umstand, der

zu der Annahme des Vorliegens einer sehr reinen

Diastase berechtigte. Die au diesem Prparate aus-

gefhrte Analyse ergab bei Bercksichtigung des

durch obige Behandlung nicht vllig beseitigten

Aschengehalts einen Gehalt von 46,66 Proc. Kohlen-

stoff, 7,35 Proc. Wasserstoff, 10,42 Proc. Stickstoff

und 1,12 Proc. Schwefel.

Die Zusammensetzung der Diastase ist sonach von

derjenigen der Eiweisskrper, welche ca. 53 Proc.

Kohlenstoff und 15,5 Proc. Stickstoff enthalten, be-

trchtlich verschieden. In ihren Eigenschaften und
Reactionen indess steht sie den Eiweisskrpern sehr

nahe. Herr Lintner kommt daher auf eine von
Hfner ausgesprochene Vermuthung zurck, nach
welcher die Diastase ein Oxydationsproduct gewisser
Proteinstoffe darstellen soll. P. J.

Stefano Pagliaili: Ueber die elektromo-
torischen Krfte bei der Berhrung
von Flssigkeiten. (Atti della K. Accadeiia

delle scienze <li Torino. 1886, Vol. XXI, ]>. 758.)

Wie bei der Berhrung zweier heterogenen Metalle,
nach der Entdeckung Volt a's, Elektricitt sich ent-

wickelt, so hat man auch bei dem Contact hetero-

gener Flssigkeiten elektrische Strme auftreten sehen,
deren Gesetzmssigkeit und Abhngigkeit von be-

stimmten Versuchsbedingungen bereits vielfach Ge-

genstand der Untersuchung gewesen. Bei der Com-
plicirtheit der Erscheinung und der Leichtigkeit, mit

welcher physikalische und chemische Vernderungen I

an der Berhrungsflche verschiedener Flssigkeiten
vor sich gehen, ist es von Wichtigkeit, das Beobach-

tungsmaterial zu hufen, aus welchem spter allge-

meine Gesetze mit steigender Sicherheit abgeleitet
werden knnen. Die Untersuchung des Turiner Phy-
sikers hat sich gleichfalls in den Dienst dieser Auf-

gabe gestellt, und es knnen hier einige allgemeine
Resultate wiedergegeben werden, welche aus den

Messungen der elektromotorischen Krfte verschiede-

ner Combinationen von Schwefelsure und schwefel-

sauren Salze in bestimmten Coucentrationen gewon-
nen sind.

Zur Methode der Messung,sei bemerkt, dass Herr

Pagliani sieh der Compensationsmethode bedient hat,

dass er als Elektroden das Platin gewhlt, welches

von keiner der untersuchten Lsungen chemisch an-

gegriffen wird, und dass der Contact zwischen den

beiden Flssigkeiten derartig hergestellt war, dass

die Mischung mglichst langsam erfolgte; es wurde
nmlich die specifisch leichtere Lsung ber die

schwerere gebracht und zwischen beide Flssigkei-
ten Pergamentpapier gelegt, durch dessen Poren hin-

durch die Berhrung langsam erfolgte. Die genauere

Beschreibung des Versuchsverfahreus , der historische

Ueberblick ber die frheren Arbeiten und die er-

langten numerischen Werthe fr die untersuchten

8S Combinationen haben nur fr den Fachmann spe-
cielles Interesse und sind im Original zu vergleichen.
Von den gewonnenen allgemeineren Ergebnissen sol-

len hier nachstehende erwhnt werden.

Nachdem in Vorversuchen mit grsster Wahr-
scheinlichkeit gezeigt worden, dass an der Berh-

rungsstelle zwischen dem Platin und den Lsungen
keine elektromotorische Kraft sich entwickelt, wird

hervorgehoben , dass bei den Messungen auch die

Temperatur keinen merklichen Eiufluss gebt, da die

Versuche bei nur sehr wenig differenten Tempera-
turen (Min. 15,1, Max. 19,5) ausgefhrt sind.

Ueber die Richtung, in welcher der Strom in dem

Flssigkeitselement fliesst, lsst sich nur ganz all-

gemein die Regel aufstellen, dass der Strom von der

Lsung der Sulfate der Alkalien und Alkalierden

durch den Contact zu der Lsung der Sulfate der

anderen Metalle geht. Bei den Elementen aus Sul-

faten und Schwefelsure geht der Strom von ersteren

zur zweiten bei den Sulfaten des K, Na, Li, Mg und

Cd, in umgekehrter Richtung bei Zu und Cu.

Die Concentration der Lsung hat auf die elek-

tromotorische Kraft am Contact einen deutlichen Eiu-

fluss. Fr Sulfate liegen nur wenige Messungen an

Kupfer, Zink und Kali vor; dieselben ergeben, dass,

wenn die Concentration der einen Lsung constant

bleibt, die der anderen aber zunimmt , die elektro-

motorische Kraft gleichfalls wchst. Bei den Elemen-

ten aus Sulfaten und Schwefelsure zeigte sich im

Allgemeinen bei concentrirteren Lsungen der

Schwefelsure, dass die elektromotorische Kraft

wchst bei abnehmender Concentration der Sure,
wenn die des Salzes constant bleibt; bei verdun-
tcren Lsungen der Sure nimmt hingegen die elek-
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troniotorische Kraft ab bei abnehmender Concentra-

tion der Salzlsung, whrend die Concentration der

Siiui-e oonstant Weiht. Fr Schwefelsure undKupfer-
sulfat von der Concentration wie in der Dan'iell'-

Bchen Kette fand Verfasser die elektromotorische

Kraft = 0,106 Volt.

Das Volta'sche Spannungsgesetz fand Herr

Pagliani, ebenso wie bereits frhere Beobachter,

auch fr Flssigkeiten gltig; doch lsst sich das-

selbe bei den schnellen Vernderungen der Contact-

flchen nicht mit der Schrfe nachweisen wie bei

den Metallen.

In Bezug auf den Zusammenhang der elektromo-

torischen Kraft der Lsungen mit den physikalischen

und chemischen Eigenschaften der Salze ist im All-

gemeinen Folgendes anzufhren : Die bei der Rei-

bungselektricitt gemachte Erfahrung, dass die Kr-

per mit grsserem elektrischen Widerstand grssere
Potentialdifferenzen zeigen, scheint sich bei Flssig-
keiten nicht zu bewhren; denn die concentrirteren

und weniger gut leitenden Flssigkeiten geben klei-

nere elektromotorische Krfte. Hingegen findet man

grosse elektromotorische Krfte besonders in den

Elementen, in welchen die Differenz der Lslichkeit

der beiden Salze sehr gross ist; da mit der Verschie-

denheit der Lslichkeit eine Differenz der Concentra-

tion und Dichte der Lsungen eiuhergeht, scheint die

von diesen beiden Momenten abhngige Diffusions-

geschwindigkeit auf die elektromotorische Kraft von

Einfluss zu sein. Wenn diese Beziehung nicht als

ganz allgemeine nachgewiesen werden kann, und das

knnte erst durch ein sehr reiches Beobachtungs-
material geschehen, knnen keine weiteren Schlnss-

folgerungeu aus derselben abgeleitet werden. End-

lich scheinen die Sulfate, welche eine grssere Ten-

denz zur Bildung von Doppelsalzen haben, grssere
elektromotorische Krfte beim Contact zu liefern.

Aus den bisherigen Ergebnissen scheint somit zu

folgen, dass die Werthc der elektromotorischen Krfte

beim Contact von Flssigkeiten gleichzeitig beein-

flusst werden knnen von den physikalischen Vorgn-
gen der Diffusion, der Lsung oder der Verdnnung
und von chemischen Processen, welche in molecu-

laren und atomistischen Verbindungen begehen, von

einer Reihe von Vorgngen also, welche die Entwicke-

lung der elektromotorischen Krfte an der Berh-

rungsstelle zweier heterogenen Flssigkeiten zu einer

hchst complicirten Erscheinung machen.

Der Verfasser setzt diese Untersuchung mit Sal-

zen der Chlorre uud Nitrate der wichtigsten Metalle

noch weiter fort.

Hermann Aubert: Die Bewegungsempfindung.
(Pger's Archiv fr Physiologie. 1886, Bd. XXXIX, S. 347.)

DassObjecte eine ganz bestimmte Winkelgeschwin-

digkeit besitzen mssen, damit ihre Bewegung un-

mittelbar empfunden werde, ist bereits durch mehrere

ltere Versuche festgestellt, uud fr die Grsse dieser

Geschwindigkeit, welche eine Bewegungsempfindung
werut, sind von den Beobachtern bestimmte Werthc

angegeben. Mit den zu derartigen Experimenten

jetzt verfgbaren, exaeteren Apparaten hat Herr

Aubert eine Neubestimmung dieses Werthes und die

Untersuchung einiger anderen sich anschliessenden,

bisher noch nicht behandelten Punkte unternommen.

Es sei speciell betont ,
dass es sich bei der Unter-

suchung um die unmittelbare Bewegungsempfin-
dung bandelte, welche ein Object hervorbringt,

dessen Bewegung man direct beobachtet, und dass die

Bewegungs Wahrnehmung ausgeschlossen war,

welche darauf beruht, dass man den spteren Ort

eines Objectes mit seinem frheren vergleicht und

aus der Verschiedenheit beider eine Bewegung er-

schliesst.

Der verwendete Apparat bestand aus einem mit

sehr gleichmssiger, und beliebig zu regulirender Ge-

schwindigkeit sich drehenden Cyliuder, auf welchem

entweder ein in Millimeter getheilter Maassstab aus

Papier, oder ein in je ein schwarzes und ein weisses

Millimeter oder Centimeter getheilter Maassstab oder

ein schwarzer Streifen oder eine Doppellinie sich

befanden. Der Beobachter sass in einer bestimm-

ten Entfernung von dem durch diffuses Tageslicht hell

beleuchteten Cylinder und richtete sein Auge auf

einen ruhenden Punkt, bis der die Geschwindigkeit

regulirende Assistent das Zeichen gab. Der Beob-

achter notirte dann, ob er Bewegung oder Ruhe ge-

sehen, und der Assistent numerirte den Versuch, dessen

Geschwindigkeit erst spter ausgemessen wurde. Soll-

ten bei den Versuchen Vergleichungen mit der ruhen-

den Umgebung ausgeschlossen werden, so wurde nur

mit einem Auge beobachtet ,
und dieses mit einer

lichtdichten Kappe bedeckt, in welcher ein Spalt nur

den rotirenden Maassstab sehen Hess.

Die Beobachtungen bei freiem Gesichtsfelde und

directem Sehen ergaben, dass ein Object eine Winkel-

geschwindigkeit von l' bis 2' in der Secunde haben

muss, um sofort bewegt zu erscheinen, bei geringerer

Winkelgeschwindigkeit aber erst nach Verlauf einiger

Secunden bewegt zu sein scheint. Diese Werthe

stimmen gut berein mit den lteren Angaben. Auf

der Netzhaut legt das Bild bei der Winkelgeschwindig-

keit von 1' einen Weg von 0,00436 mm in der Secunde

zurck; da nun der Durchmesser eines lichtempfin-

denden Zapfens in der fovea centralis (der Stelle des

deutlichsten Sehens) 0,0006 mm betrgt, so wrden

bei der betrachteten Geschwindigkeit in der Secunde

sieben Zapfen erregt werden. Bei einer nach je

V: Secunde sich erneuernden Erregung eines Zapfens

werden also weder die einzelnen Reize zu einer ein-

heitlichen Empfindung vereint, noch als ganz getrennte

wahrgenommen, sondern eine besondere Empfindung,

die der Bewegung des Objectes, erregt.

Wurde in angegebener Weise das Gesichtsfeld be-

schrnkt, so dass eine unmittelbare Vergleichung des

bewegten Objectes mit ruhenden Gegenstnden aus-

geschlossen war, so musste die Winkelgeschwindig-

keit ungefhr lOmal grsser sein, als bei freiem Ge-

sichtsfelde, wenn eine Bewegungsempfindung entstehen

sollte. Liess man das Bild des sich bewegenden Ob-
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jectes nicht auf die Stelle deutlichsten Sehens in der

Netzhaut, sondern auf immer mehr nach der Peri-

pherie hin gelegene Theile derselben fallen, so musste

die Winkelgeschwindigkeit des bewegten Objectes mit

wachsender Entfernung des Bildes von der fovea cen-

tralis wachsen. Es ist bekannt, dass von der fo-

vea centralis nach der Peripherie der Netzhaut hin

die Deutlichkeit der Wahrnehmungsfhigkeit gleich-

falls abnimmt; eine Vergleichung dieser beiden Em-

pfindungen an verschiedenen Stellen der Retina er-

gab nun, dass die Bewegungsempfindung auf der

Peripherie viel feiner ist, als das Unterscheidungs-

vermgen auf derselben.

Schliesslich wurden zwei mit gleichmssiger, aber

verschiedener Geschwindigkeit sich bewegende Ob-

jecte mit einander verglichen, und vom Beobachter

angegeben ,
welches als das schnellere empfunden

wurde. Aus der Zahl der richtigen und falschen

Angaben wurde ungefhr die Bewegungsdifferenz be-

stimmt, die als solche empfunden wird. Es zeigte

sich, dass eine Differenz von weniger als 1 nicht

sicher empfunden werde ,
dass bei grsseren Difle-

renzen die Zahl der richtigen Angaben steigt und bei

einer Differenz der Winkelgeschwindigkeiten von mehr

als 3' 83 Proc. richtige Angaben ber den schneller

bewegten gemacht werden.

P. A. Mller: Die Dauer der Sonneuro tat ion

nach den Strungen der erdmagnetischen
Elemente zu Pawlowsk. (Bulletin de l'Acadernie

des sciences de St. Petersbourg. 1886, T. XXX, p. 472.)

Unter der aus mehrfachen Grnden wahrschein-

lichen Annahme, dass die Strungen der erdmagneti-

schen Elemente durch Erscheinungen auf der Soune

verursacht werden (Rdsch. I, 137), ist bereits von meh-

reren Seiten der Versuch gemacht, aus dem periodischen

Gange dieser Strungen die Dauer der Sonnenrotation

zu berechueu. Das reiche, in Pawlowsk gesammelte

Beobachtungsmaterial hat der Verfasser gleichfalls dazu

benutzt, die synodische Sonnenrotation nach einer hier

nicht weiter zu besprechenden Methode abzuleiten, und

zwar wurden hier zum ersten Male fr diesen Zweck alle

drei Elemente, die Deelination
,
die Horizontal- und die

Vertical-Intensitt, verwerthet. Die gewonnenen Resultate

bat Herr Mller mit den anderen theils aus Beobachtun-

gen der Sonuenflecken (A.), theils aus magnetischen Varia-

tionsbeobachtungen (B.) ,
theils aus Barometerbeobach-

tungen gefundenen Werthen zusammengestellt ;
wir

lassen diese verschiedenen Werthe wegen ihres allge-

meinen Interesses hier folgen: Tao-e

A. Faye aus Carrington's Beobachtungen . 27,05

Sprer aus eigenen ... 26,32

B. Broun, Beobacht. in Makerstown . . . .25,92

.,
in Greenwieh 25,86

Hornstein, Deelination in Prag. . . .26.69

in Wien .... 26,39

Inclinatiou in Wien .... 26,03

in Petersburg . . 26,24

Litznar, stl. Declin. Wien 26,05

westl. 25,95

M ll er, stl. Declin. Pawlowsk 25,87

Horizontal-Int. Pawlowsk .... 25,79

Vertical-lnt. Pawlowsk 25,86

C. Hornstein, tgl. Variat. Prag 25,82

Broun, Tagesmittel Singapore 25,83

F. A. Forel: Die natrliche Eisgrotte von
Arolla und die Structur des Gletschers.

(Archives des sciences physiques et naturales 1886, Ser. 3,

T. XVI, p. 190.)

Im Herens-Thal des Cantons Wallis hat Herr Forel
im Juli 1886 im Arolla-Gletscher eine natrliche Grotte

von 250 m Lnge ,
8 bis 15 ni Breite und 2 bis 4 m

Hhe entdeckt, die, in das Innere des Gletschers fhrend,
eine mhelose Beobachtung der Structur des Gletschers

gestattete. In der physikalischen Section der schweize-

rischen Naturforscher-Versammlung ,
welche in diesem

Jahre in Genf tagte, berichtete Herr Forel ber diese

Beobachtungen, welche das Nachstehende ergeben haben:

Die Capillarspalten ,
welche die Gletscherkrner in

der oberflchlichen Schicht von einander trennen, sind

im gesunden Eise der Gletschermitte nicht infiltrirbar,

weder in dem blauen noch im weissen Eise. Diese

Beobachtungen hat der Vortragende bereits 1884 in

knstlich angelegten Galerien des Rhonegletschers ge-

macht; er konnte dieselben bei der jetzigen Gelegenheit
noch durch neue Erfahrungen erweitern. Er machte in

die Wand der Grotte ein Loch, fllte dasselbe mit einer

Anilinlsung und sah, dass sie nicht in die angrenzende
Eismasse eindrang; auch als Herr Forel mittelst einer

Spritze einen Druck auf die Lsung ausbte, drang das

Anilin nicht in die Capillarspalten. Diese mssen da-

nach verschlossen sein, und ffnen sich nur unter der

Einwirkung von Wrmestrahleu.
Lcher im gesunden Eise, die mit Wasser gefllt

wurden, haben sich iu weniger als 24 Stunden durch

einen Eispfropfen von strahliger Structur verstopft.

Hieraus wird geschlossen, dass die Temperatur des Eises

niedriger ist als 0. Zu demselben Schlsse fhrt auch

die Betrachtung der Eiskrystalle, die sich an den Wnden
der hinteren Grottenkammer sublimirt haben, und 1 bis

2 cm Durchmesser erreichen.

Die Gletscherkrner zeigten in sehr schner Weise

Streifungen der Oberflche, von denen Herr Forel Ab-

drcke vorlegte; man erkennt aus denselben, dass die

Streifen auf den einzelnen Gletscherkrnern unabhngige
Systeme bilden. Die Ebene dieser Streifen erwies sich

senkrecht zur Ebene der Ty n d all 'sehen Linsen, sie

wrden also durch die optische Axe des Krystallkorns

gehen. Doch war das Resultat dieser Versuche kein

constantes, und die Frage ist noch eine offene.

Der Boden der Grotte ist mit einer Schicht von

Stalagmiten bedeckt, die durch das Gefrieren des Was-

sers eines Baches entstanden sind. Dieses Eis besteht

aus unregelmssigeu Prismen von 1 bis 5 cm Durch-

messer, die senkrecht zur Oberflche stehen. Aus der

Anordnung der Streifen und der Tyndall'schen Linsen

fhrt Herr Forel den Nachweis, dass diese Prismen

Krystallkrner sind, analog denen des Gletschers, und

dass ihre optischen Axen in beliebiger Richtung und

nicht nach der Axe des Prismas orientirt sind.

Franz Meissner: Ueber die beim Benetzen pul-
vert' rm ige r Krper auftretende Wrme-
tnung. (Annalen der Physik. 1886, N. F. Bd. XXIX,
P 114.)

Wird ein fein vertheilter, pulverfrmiger Krper
von einer Flssigkeit benetzt, so tritt bei diesem Vor-

gnge bekanntlich eine Temperaturnderung auf. Diese

zuerst von Pouillet an einer Reihe von unorganischen

und organischen Krpern studirte Erscheinung hatte

diesem wie einigen spteren Bearbeitern derselben Frage

stets eine, wenn auch graduell sehr verschiedene Tem-

peraturerhhung ergeben; nur Jungk_hatte 1865 in

einer bemerkenswertheu Arbeit gefunden ,
dass bei der
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Benetzung von reinem Flusssand durch Wasser von ber

4C. eine Temperaturerhhung auftritt, hingegen eine

Temperaturerniedrigung bei Anwendung von Wasser
unter 4 C. Da weder die Zahl der im (ranzen ausge-
fhrten Versuche umfassend noch die Methode genau
genug waren, hat Herr Meissner diese Versuche im
Laboratorium des Herrn Kundt wiederholt, mit be-

sonderer Bercksichtigung der unter dem Dichtigkeits-
maximum liegenden Temperaturen.

Zwei Methoden wurden in Anwendung gezogen, eine

thermometrische, bei welcher man das Steigen eines

feinen im Pulver stehenden Thermometers beobachtete,
whrend dasselbe von der Yersuehsflssigkeit benetzt

wurde, und eine calorimetrische
,

bei welcher das Zu-
fliessen der Flssigkeit zu dem zu prfenden] Pulver
innerhalb eines Bunsen'schen Eiscalorimeters erfolgte.
Bei der Wahl des Materials wurde darauf Rcksicht ge-

nommen, dass jede chemische Einwirkung zwischen

Pulver und Flssigkeit ausgeschlossen war, und deshalb

sind die meisten Versuche mit amorpher Kieselsure
und den Flssigkeiten: destillirtes Wasser, Benzol und

Amylalkohol, angestellt; spter wurden jedoch des Ver-

gleichs wegen noch einige andere Pulver untersucht, und
zwar Strke, Schmirgel, gebrannte Magnesia, Glaspulver
und Thierkohle, und ausser den genannten Flssigkeiten
auch noch Glycerin.

Die thermometrischen, bei sehr verschiedenen Tem-

peraturen ausgefhrten Messungen ergaben, dass sowohl

bei den Temperaturen ber 4 als bei solchen unter 4

stets eine Temperaturerhhung beobachtet

wurde. Der Betrag derselben war fr Kieselsure ver-

schieden, je nach der Flssigkeit (bei Wasser etwa -j- 4,5,
mit Benzol -4- 5,25 und mit Alkohol -4- 7,5). Zwischen
den Mengenverhltnissen der angewandten Substanzen

und den beobachteten Temperaturzunahmen ergab sich

keine bestimmte Beziehung; wahrscheinlich war nicht in

allen Versuchen eine gleich innige Benetzung des Pulvers

eingetreten. Die anderen Pulver und Flssigkeiten gaben
nur geringe Erwrmungen oder, wie z. B. Glaspulver,

gar keine Temperaturnderung.
Die calorimetrischen Versuche wurden smmtlieh

bei angestellt und ergaben gleichfalls fr all s Pulver
und Flssigkeiten eine Wrmeentwickelung, doch
Hessen sie ebensowenig eine Gesetzmssigkeit bezglich
der Mengenverhltnisse erkennen. Die grsste Wrme-
menge zeigte sich bei der Benetzung von Kieselsure

und nchstdem von Thierkohle durch destillirtes Wasser
und Amylalkohol; es konnte ferner die Wrmeeutwicke-

lung auch bei den Substanzen nachgewiesen werden,

welche, wie Glaspulver und Schmirgel, frher eine solche

nicht ergeben hatten.

Verfasser fasst das Ergebniss seiner Versuche in den

Satz zusammen : Beim Benetzen von amorpher Kieselsure,

Kohle, Schmirgel, Sand u. s.w. durch destillirtes Wasser,
Benzol und Alkohol tritt bei 0'' und Temperaturen ber

eine Temperaturerhhung auf.

Eine Ursache ir diese Wrmeentwickelung Hess sich

aus den beobachteten Erscheinungen nicht ermitteln;

gegeu die Mehrzahl der mglichen Erklrungen sprachen
die Versuche direct. Gelegentlich bemerkte Verfasser,

dass, wenu das aus Kieselsure und Wasser bestehende

Gemisch nicht bestndig durch Rhren in Bewegung
gesetzt wurde, eine Ueberkltung oft bis 8 eintrat,

was fr die von Herrn Schwalbe gegebene Erklrung
der Eishhlen (lidsch.I, 241) von Wichtigkeit sein drfte.

T. C. Mendenhall: Ueber den elektrischen Wider-
stand weicher Kohle unter Druck. (Ameri-
can Journal of Science. 1886, Ser. 3, Vol. XXXII, p. 218.)

Gegen die Behauptung des Verfassers, dass der Druck
als solcher den elektrischen Widerstand der Kohle ndere,
war von mehreren Seiten der Einwand erhoben, dass die

bessere Leitung comprimirter Kohlenstcke nur ver-

anlasst werde durch den innigeren Contact der rauhen

Berhrungsflchen zwischen der Kohle und den Elek-

troden. Diese fr die Elektrotechnik nicht unwichtige
Frage hat nun Herr Mendenhall von Neuem unter-

sucht und kommt in der oben angefhrten Abhandlung
zu folgendem Schluss:

Wenn Kohle in der Gestalt'von comprimirtem Lampen-
russ prparirt wird, ndert sich ihr elektrischer Wider-
stand bedeutend mit dem Drucke, dem sie ausgesetzt
wird. Ein kleiner Theil dieser Aenderung ist zweifellos

der Aenderung des Oberflchencontactes zwischen der
Kohle und den Elektroden, durch welche der Strom zu-

gefhrt wird, zuzuschreiben; aber bei Weitem der grssere
Theil rhrt von einer wirklichen Aenderung im Wider-
stnde der Kohle selbst her. Der Widerstand der Kohle
ist unter diesen Verhltnissen in der Weise sehwankend
und unsicher, dass sie nicht als Mittel zu geuauen Messun-

gen des Druckes benutzt werden kann.

Anton Baiunanii: Ueber die Bestimmung des im
Boden enthaltenen Ammoniak-Stickstoffs
und ber die Menge des assimilir baren
Stickstoffs im unbearbeiteten Boden.
(Die landwirtschaftlichen Versuchs - Stationen 1886,
Bd. XXXIII, S. 247.)

Die Feststellung der Stickstoffmengen, welche den
Pflanzen im Boden fr ihre Ernhrung zur Verfgung
stehen

,
setzt eine analytische Methode voraus

,
deren

Zuverlssigkeit nicht darf angezweifelt werden knnen;
da aber gegen die frheren Methoden von verschieden-

sten Seiten Bedenken erhoben worden, mussten die zahl-

reichen lteren Messungen an Werth bedeutend verlieren.

Herr Baumann hat es unternommen, Neubestimmun-

gen des im Boden enthalteneu, von den Pflanzen assi-

milirbaren Stickstoffs auszufhren, und zwar im un-

bebauten Boden, mittelst Methoden, deren Zuverlssigkeit
er vorher durch eingehende Versuchsreihen bestimmt hat.

Der erste Theil der Abhandlung beschftigt sich

mit der Bestimmung des Ammoniaks im Boden. Von
den Methoden zur Ammoniakbestimmung werden die von

Schlsing, von Boussingault und die azoto-

metrische von Knop vergleichend untersucht; hierauf

werden mittelst der modificirten azotometrischen Methode
Vi verschiedene unbebaute Bodenarten, von denen viele

dem Walde, entnommen waren, auf ihren Ammoniak-

gehalt geprft. Aus den gewonnenen Resultaten seien

hier folgende hervorgehoben:
Der Ammoniakgehalt des unbearbeiteten Bodens ist

ungleich in Bden verschiedener Art. Lehmbden ent-

halten am meisten Ammoniak
,

und es scheint seine

Menge um so grsser, je thonreicher der betreffende

Boden ist. Kalk- und Sandbden sind hingegen ammoniak-

arm; aber im humusreichen Sandboden sind organische

Krper vorhanden, welche sehr rasch durch Natronlauge
in der Klte unter Ammoniakabspaltung zersetzt werden.
Der Gehalt des Bodens an organischer Substanz hat

durchaus keinen Einfluss auf den wirklichen Ammoniak-

gehalt des Bodens.
In dem unbearbeiteten und ungedngten Boden

scheint die Ammoniakmenge fr die betreffende Bodenart
eine constante Grsse zu sein. Mit der Tiefe nimmt die

Ammoniakmenge ab
,

in den tieferen Bodenschichten

scheint brigens eine Umbildung der stickstoffhaltigen

organischen Stoffe nicht mehr in der Weise wie in den
oberen Schichten stattzufinden.

Interessanter noch sind die Ergebnisse ber den

Gehalt des Bodens an Salpetersure. Auch hier wurde
zunchst die Zuverlssigkeit der Methode geprft und
dann eine grssere Reihe von Bodenanalysen ausgefhrt,
welche ergaben, dass der Salpetergehalt der ungedngten,
unbewachsenen Bden ein minimaler ist. Die Salpeter-

produetion betrug in stark humosen Bden viel weniger
als in humusarmen Bden. Am meisten Salpetersure
bildet sich im humusarmen Kalkboden, weniger im Sand-
und Lehmboden.
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In einem unbearbeiteten und mit Waldpflanzen be-

wachsenen Boden ist es nicht gelungen, Salpetersure
aufzufinden; es ist sehr wahrscheinlich, dass berhaupt
Salpeterbilduug im Walde nicht stattfindet, indem die

Bedingungen fr die Entwicklung der Nitrincations-

elemente fehlen; in diesem Falle wren die Waldpflanzen
auf das Ammoniak als Stickstoff angewiesen.

S. V. Hudson : Eine leuchtende Insectenlarve
in Neu-See 1 and. (The Entmological Monthly Ma-

gazine. 1886, Vol. XXIII, p. 99.)

Die leuchtende Insectenlarve in Keu- Seeland, ber

welche Herr E. Meyrick (ibid. Vol. XXII, p. 266) be-

richtete, ist neuerdings von Herrn Hudson vielfach

beobachtet worden. Es handelt sich nicht um die Larve
eines Kfers (Staphyliniden), wie Herr Meyrick glaubte,
sondern um die einer Mcke (nach Osten-Sacken zu
dem kosmopolitischen Genus Trimicra O.-S. gehrend).
Das intensive Licht geht nicht vom vorderen

,
sondern

vom hinteren Krpertheile aus. Das hufige Insect be-

wohnt Lcher in Ufern
,
wo es in einem leuchtenden

Netze hngt: jedoch hat Verfasser nie gesehen, trotz be-

sonderer Aufmerksamkeit, dass dieses Netz zum Fangen
von Iusecten gedient htte. Das Leuchten wird vou dem
Thiere hin und wieder eingestellt, oft auf lngere Stun-

den; eine Ursache hat Verfasser nicht ermitteln knnen.
Der Nutzen des Leuchtens fr das Thier liegt vielleicht

darin, dass das Insect durch pltzliches Verschwinden
des Lichtes seine Feinde zu blenden vermag und dann
sicher in sein Loch schlpfen kann. Karl Jordan.

J. M. Janse : Imitirte Pollenkrner bei M axil-
lar ia s p. (Berichte der deutschen botanischen Ge-

sellscii. 1886, Bd. IV, S. 277.)

Das Labellum, d. h. die Unterlippe vou Maxiilaria

Lehmanni, einer Erd-Orchidee aus Central-Amenka,

trgt in ihrem mittleren, senkrecht und parallel der

Befruchtungssule emporsteigenden Theile eine 14 min

lange uud 10 mm breite Verdickung. Diese verdickte

Stelle ist mit einer gelben krnigen Masse be-

deckt, welche eine 1 bis V/.2 mm hohe Schicht bildet.

In geringerem Maasse tritt diese Bildung auch auf dem
horizontal gestellten Endabschnitt des Labellums auf,

welcher dadurch etwas rauh erscheint. Die verdickte Stelle

des Labellums dagegen macht den Eindruck, als ob sie

mit einer dicken Schicht von freien Pollenkrnern be-

deckt sei. Nicht nur hat die Masse dieselbe hoehgelbe
Farbe, sondern sie lsst sich auch theilweise leicht mit
einer Steckuadel entfernen, als wenn sie aus frei liegen-
den Krnern bestnde. Die mikroskopische Untersuchung
der Masse ergiebt, dass sie in der 'i'hat aus pollenkorn-

hnlicheu, freien, ovalen Zellen besteht. Ursprnglich
sind diese Zellen aber nicht frei, sondern sie rhren
von einer Haarbildung her. Die Ilaare nehmen aus

papillenartig vorgewlbten Epidermiszellen ihren Aulang
und knnen aus 40 und mehr Zellen zusammengesetzt
sein. Letztere bilden eine einzige Reihe und sind nur

ganz locker mit einander verbunden, so dass sie sich bei

der geringsten Veranlassung vou einander trennen. Die

so frei gewordeneu Zellen siud auch dadurch polleu-

hnlich, dass ihre Wnde cuticularisirt und mit Uneben-
heiten versehen sind, wodurch sie glanzlos erscheinen.

Am merkwrdigsten ist aber das Vorkommen grosser
Massen von S t r ke k rn e r n m den Zellen. Bisher
ist ein Auftreten von Strke in Haaren nicht bekannt

gewesen.
Diese Thatsachen

,
sowie der Umstand, dass der

Pseudopollen namentlich da auftritt, wo man in anderen
Blthen

,
z. B. in der hnlich gebauten Blume von

erides, den Nektar findet, der aber hier fehlt, machen
es wahrscheinlich, dass es sich hier um ein Lock-
mittel fr Iusecten handle.

Die Aehnlichkeit mit Pollen ist in diesem Falle

darum von Wichtigkeit, weil der Bau und die Grsse
der Blume auf eine Befruchtung durch Bienen oder der-

gleichen Iusecten hinweist, also auf Insecteu, die zu

den liolleusammelnden und -fressenden gehren.
F. M.

N. Levakowsky : Keimen der Samen von Steppen-
pflanzen. (Archives slaves de biologie 1886, Tome II, p. 1.)

Die ungnstigen Verhltnisse des Steppenklimas
setzen bei denjenigen Pflanzen, welche trotzdem in
diesen Gegenden wachsen, eine Reihe besonderer Eigen-
thtnlichkeiten voraus. Herr L e vako ws k y hat, um diese

Einrichtungen zu studiren, au 14 Arten vou Steppen-
pflauzen und an 11 Arten, die in der Gegend von Kasan
heimisch sind, eine vergleichende Untersuchung ber
die Keimfhigkeit und das Wasserabsorptionsvermgen
ihrer Samen augestellt; sie wurden zwischen stets feucht

gehaltenem Fliesspapier beobachtet und mehrmals des

Tages zu bestimmten Zeiten gewogen.
Es stellte sich nun heraus

,
dass die Samen der

Steppenpflanzen bei niedriger Temperatur (3 bis 8)
nicht keimten, sondern nach lngerer Zeit zu faulen

begannen, und dass sie das Wasser sehr stark absorbirten.
Bei hherer Temperatur (15 bis 21") erfolgte die Wasser-

absorption noch schneller, und bereits am Ende des
zweiten oder am Anfange des dritten Tages keimten sie.

Die Schnelligkeit der Wasserabsorption zeigte einige

Verschiedenheiten; sie war am grssten bei den auf
Saud wachsenden Pflanzen. Die Controlptlanzen aus der

Umgegend von Kasan begannen unter identischen Ver-
hltnissen erst nach sechs bis sieben Tagen zu keimen;
die Wassermenge, welche die Samen der Stepperipflanzen
in sehr kurzer Zeit absorbirten

,
war eine ganz ber-

raschende [Zahlen sind nicht angegeben]; und diese

ungewhnliche Fhigkeit der Wasserabsorption ist es,

welche diesen Pflanzen den harten Kampf gegen das

ungunstige Klima der Steppen ermglicht.

Klebs: Ueber das Wachsthum plasmolysirte r

Zellen. (Nach einem in der bot. Section der 59. Ver-

samml. d. Naturf. u. Aerzte zu Berlin gehaltenen Vortrage.)

Legt man Pflauzentheile in Zucker- oder Salzlsung,
so schrumpft der Plasmakrper (Protoplast) der Zellen zu-

sammen, indem der Zellsaft, welchen ersterer umschliesst,
durch ihn hindurch nach aussen tritt. Diese Erscheinung
pflegt man als Plasmolyse" zu bezeichnen. Herr Klebs
zeigt nun, dass die Zellen gewisser grner Algen, nmlich
Zygnemen und Oedogonien, welche in 10 Proc. Glycose
plasmolysirt werden, in diesem Zustande lange lebend
bleiben und W aehsthumsersch einungen zeigen.
Die stark contrahirten Protoplasten der Zygnemen um-

geben sich mit neuen, stark geschichteten Zellhuten
und wachseu lebhaft in die Lnge; an einer Stelle, quillt
die Zellhaut auf und der Protoplast tritt hier in Form
eines Knies hervor. Im Verlauf nimmt er die mannig-
faltigsten Gestalten an und theilt sich in der gewhn-
lichen Weise weiter. Die Protoplasten der Oedogonien
bilden ebenfalls neue geschichtete Membranen, wachsen
aber kaum in die Lnge und theilen sich innerhalb des

alten Zellraumes nach Art von Cladophora ,
nicht nach

dem gewhnlichen Typus.
Diese Erscheinungen treten nur bei Rohr-, Trauben-,

Milchzucker und Mannit ein. Nothwendig ist ferner das

Licht. Zygnema in 10 Proc. Glycose im Dunkeln bildet

keine neue Zellhaut
,
wchst auch nicht in die Lnge,

erhlt sich aber weit lnger lebend, als im nicht plas-

molysirteu Zustande; schliesslich verhungern die Proto-

plasten, indem die krnigen Bestaudtheile, die Strke etc.

verschwinden.
Der plasmolysirte Protoplast der Oedogonien kann

sich im Dunkeln auch zu einer mit einem Cilienkranz

verseheneu Schwrmspore umwandeln.
Bei der Plasmolyse lang gestreckter Zyguemenzelleu

zerreisst der Protoplast in zwei Hlften, vou denen die

eine den Kern enthlt, die andere kernlos ist. Nur die

kernhaltigen Theilstcke bilden Membran, wachsen in

die Lnge und regeneriren die ganzen Zellen. Die kern-

losen Hlften bleiben zwar auch lauge lebend, nehmen
sogar an Volumen zu und bilden Strke, doch ist dies

kein eigentliches Wachsthum, und sie vermgen auch
keine neue. Zellhaut zu bilden. F. M.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunachweig erbeten.
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Franz Exner: Zur Photometrie der Sonne.
(Repertorium der Phj-sik. 1886, Band XXII, S. 605.)

Trotz sehr zahlreicher Messungen der Sonnen-

strahlung liegen uns nur vereinzelte Versuche vor zur

Vergleichung der optischen Kraft der Sonnenstrahlen

mit derjenigen irdischer Quellen. Im Ganzen sind

bisher zwei derartige Messungen ausgefhrt worden,

eine ltere von Wollaston und eine neuere von

Sir William Thomson, der am 8. December 1881

das Licht der Sonne, welches durch eine nadelstich-

frmige Oeffuung eines Schirmes gegangen, mit Ker-

zenlicht verglichen und dabei gefunden hat, dass das

Sonnenlicht 53000 englischen Normalkerzen qui-

valent sei.

Zwei Mittel giebt es zur Vergleichung zweier

sehr verschieden heller Lichtquellen mit einander,

nmlich die Benutzung von Zwischenlichtern, welche

die ursprngliche Differenz durch Einschaltung von

Zwischengliedern reducirt, und die mechanische Ab-

schwchung des zu hellen Lichtes auf einen bestimm-

ten Bruchtheil ; Herr Exner whlte zu seinen Messun-

gen das letztere, weil es nur eine vergleichende

Schtzung mit dem Auge erfordert, whrend bei der

ersteren der fehlerreichste Theil der Untersuchung,
das Abschtzen mit dem Auge, sich fters wiederholt.

Die Schwchung des intensiveren Lichtes kann nun

in genau messbarer Weise erfolgen, entweder durch

Vernderung der Distanz der Lichtquellen vom Prisma,

welches die zu untersuchenden Lichtstrahlen so spiegelt,

dass die Bilder unmittelbar neben einander liegen

(bei der Messung des Sonnenlichtes kann selbstver-

stndlich nur die Vergleichsflamme ihre Entfernung

ndern): zweitens durch Einschaltung einer rotten-

den Scheibe mit abwechselnd undurchsichtigen Sec-

toren in den Weg des Lichtes; drittens durch Ver-

nderung des Incidenzwinkels. Bei den Messungen
des Herrn Exner wurden alle drei Methoden com-

binirt und dadurch das Sonnenlicht dem Kerzenlicht

in sehr kleiner Entfernung vergleichbar gemacht. Um
hierbei die Farbenunterschiede in ihrer, die Hellig-

keitsschtzung strenden Wirkung etwas auszu-

gleichen ,
wurden zwischen Auge und Prisina absor-

birende Medien eingeschaltet, und zwar fr Roth das

gewhnliche Ueberfangglas ,
fr Grn ein Glas, das

nur Strahlen zwischen D und F durchliess, und fr
Blau eine Lsung von Kupferoxydammoniak.

Die Messungen wurden au ganz wolkenlosen Tagen
und bei mglichst klarem Himmel ausgefhrt, und

zwar stets zwischen 12 und 1 Uhr; im Ganzen ist die

Sonnenintensitt an fnf Tagen gemessen worden, am
20. December 1885, am 19., 26., 27. Mai und 2. Juui

1886. Die genaueren Angaben ber die Ausfhrung
der Versuche nach den ausfhrlicher beschriebenen

Methoden, wie die einzelnen gefundenen Werthe sind

in der Originalmittheilung zu vergleichen. Hier kn-
nen nur einige allgemeinere Resultate angefhrt
werden.

Aus den Messungen ergab sich
,
dass sowohl die

absolute Intensitt als auch die spectrale Zusammen-

setzung des Sonnenlichtes von Tag zu Tag variiren,

auch wenn man nur mglichst reine Tage berck-

sichtigt. Fr die mittleren Partien des Spectrums

ergab sich die durchschnittliche Intensitt gleich

50000 Meterkerzen; bei Bercksichtigung der Ent-

fernung wrde also die Sonne in ihrer Wirkung durch

10"' Normalkerzen ersetzt werden knnen. Die spe-
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cifische Helligkeit der Sonne ergiebt sich fr den

Sommer 270 000mal so gross als die einer Normal-

kerze und fr den Winter (fr den freilich nur eine

Messung ausgefhrt ist) 67 500 mal. Die auf 1 qcin
der Sonnenoberflche entfallenden Intensitten der

einzelnen Strahlcngattungen sind nach Herrn Ex-
ner's Messungen in Normalkerzen:

Sommer
Winter

Koth Grn Blau

18900 67000 162000

6400 16800

E. Brckner: Die Vergletscherung des

Salzachgebietes nebst Beobachtungen
ber die Eiszeit in der Schweiz. (Geo-

graphische Abhandlungen. 1886, I. Bd. 1. Heft.)

Diese die neue geographische Zeitschrift von

Prof. Penck in Wien erffnende Abhandlung ist

vllig in dem Geiste des Herausgebers abgefasst und

stellt sich so als eine wrdige und erfreuliche Er-

gnzung zu dem trefflichen Werke ber die derein-

stigen Alpengletscher dar, mit welchem der Erst-

genannte uns seinerzeit beschenkt hat. Nachdem
ltere Schriftsteller mit ihren schwachen Andeutun-

gen ber eine ausgedehnte frhere Vergletscherung
der Salzachgegend gegen die herrschende Fluththeo-

rie nicht hatten aufkommen knnen, begann Rti-
meyer zuerst wieder fr eine Ausdehnung der Eis-

massen bis in die Umgebung des heutigen Braunau

zu pldiren; Gmbel und die verdienten Salzbur-

ger Localforscher Fugger und Kastner folgten

mit ihren Untersuchungen nach, und so lag fr
Herrn Brckner, als er seine Forschungen begann,
immerhin bereits eine ganz stattliche Literatur von

nicht weniger als 38 Nummern vor, welche der Aus-

ntzung harrte. Mindestens ebenso wichtig wurde

jedoch die grndliche Autopsie, welche sich der Ver-

fasser von dem in Frage kommenden Terrain zu ver-

schaffen wusste. Es zeigte sich so
,

dass sich auch

fr den Lauf der Salzach wie fr denjenigen anderer

alpiner Flsse drei Zonen unterscheiden lassen : die

weite centrale Depression mit ihrem Seenkranz beim

unmittelbaren Austritt des Stromes in das Flachland,
die Zone der wallfrmigeu Umwaudung dieses Beckens

und endlich ein noch ausgedehnterer Grtel mit

Schotterterrassen.

Die Wege, auf welchen die Eisstrme vom Cen-

tralmassiv des Hochlandes herab zu tieferen Regio-

nen fortschritten
,
lassen sich durch die bekannten

Hlfsmittel, deren sich die glaciale Geologie zur Er-

kundung der Grundmorne bedient, sehr genau er-

kennen. Dafr, dass die Grundmorne nicht ledig-

lich von der Obernchenmorne ihr Material beziehe,

sondern sich zum Theil direct aus dem Boden bilde,

ber welchen der Gletscher hingleitet, glaubt der

Verfasser neue Anhaltspunkte gewonnen zu haben.

Von Ufermornen ist aus begreiflichen Grnden
nicht sehr viel erhalten

;
am reinsten zeigt sich

diese Form ausgeprgt in der Umgebung des Knigs-

sees, aus dessen Nachbargipfeln sich zur Diluvialzeit

ein besonderer Berchtesgadener" Gletscher ent-

wickelt hatte. Besser gelingt die Erforschung der

Endmornen
,

in denen sich Bruchstcke aus allen

im Ilinterlande auftretenden Felsarten vorfinden

unter Umstnden als Baustoff fr Huser und Kir-

chen. Kleine Kreisbogensysteme solcher Endmo-
rnen umziehen vom Waginger See bis hinber zum
Seekirchner See das Salzburger Vorland und bekun-

den, dass der Rckgang des grossen Salzachglet-

schers weder rtlich noch zeitlich ein gleichmssiger

gewesen sein kann. Complicirter gestalten sich die

Verhltnisse im westlichen Salzkammergut, wo sich

mehrere secundre Gletscherbildungeu nachweisen

lassen. Die fr die rumliche Ausdehnung des

Gletschergebietes ausgemittelten Zahlen knnen na-

trlich nur als Nherungen gelten ;
sie sttzen sich

auf die Annahme, dass die erratischen Grenzlinien

von heute mit den Grenzen von Eis und Firn ber-

einstimmen. Der Niederterrassenschotter", dessen

rumlicher Verbreitung vom Verfasser ebenfalls eifrig

nachgesprt worden ist, schiebt sich in eigenthm-
lich keilfrmiger Weise zwischen die eigentlichen

Mornenbildungen ein. Alsdann wird die Nord-

grenze der Mornenlandschaft studirt, welche in dem

bekannten Lsslehm ihre Charakteristik findet, da-

neben ist noch die kolossal entfaltete Wimbach-

breccie
1'

bemerkenswerth, welche zwischen zwei ener-

gischen Progressivperioden ihres Gletschers entstan-

den sein muss
,

isolirte Konglomerate sind weder im

Flachlande noch im Gebirge selten und werden vom
Verf. sorgfltig registrirt.

In ein wichtiges Capitel der physikalischen Geo-

graphie sehen wir uns gefhrt durch die Unter-

suchung ber den Salzachdurchbruch an der Grenze

des Pinzgaues und Pongaues, welcher erst in naher

geologischer Vorzeit sich ereignet haben drfte und

vielleicht auf irgend eine die Wasserscheide zwischen

Salzach und Saalach verrckende Krustenbewe-

gung der Erde zurckzufhren ist. Bekannt ist,

dass Penck und Bhm eine mehrmalige Verglet-

scherung des Hochgebirges mit zwischenliegenden

Ruhezeiten sehr wahrscheinlich gemacht haben; auch

fr die Salzachgegend scheint dieser Process drei-

mal sich abgespielt zu haben. Der sehr ausgedehnte

Abschnitt ber Seenbildung kann
,
obwohl Manches

darin hierzu verlockt, im Einzelnen hier nicht durch-

gesprochen werden ,
und es mge deshalb bei der

Hervorhebung des Umstandes sein Bewenden haben,

dass der Verfasser zwar berzeugter Anhnger der

Lehre von der Eiserosion, aber kein Erosionsfanati-

ker ist.

Anhangsweise erhalten wir noch einen Bericht ber

die Ergebnisse einer Studienreise, welche der Ver-

fasser, um Anhaltspunkte fr eine generelle Ueber-

sicht des Gletscherphnomens im Diluvium zu ge-

winnen, nach der Schweiz unternommen hat. Unter

den Ergebnissen mchte die meiste Aufmerksamkeit

die Erkenntniss verdienen, dass jene eigenthmliche

Lappenbilduug", welche in der Gegenwart das der-

einstige Vorhandensein fcherfrmig ausgebreiteter

Gletscherzungen markirt, auch den alten Rhein-
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gletecher im heutiges Bodenseebecken und bis

tief ins Wrttembergische hinein kennzeichnet.

Die mit trefflichen Plnen und Situationskarten

ausgestattete Schrift verdient, nochmals sei es gesagt,
vollste Beachtung seitens aller Freunde der physi-
achen Erdkunde, mag auch einzelnes darin noch wei-

terer Klrung bedrfen. Die wichtige Hypothese
vou der Aufeinanderfolge verschiedener Yergletsche-

rungen in unseren Alpen wird durch Arbeiten dieser

Art mehr und mehr ihres bisherigen Charakters ent-

kleidet und den gesicherten Theorien der Geophysik

angenhert. S.Gnther.

II. v. Iherillg: Ueber Generationswechsel
bei Sugethieren. (Anh. f. Anatomie u. Physio-

logie. Physiol. Abthcil., Jalirg. 1S86, S. 443.)

Schon Klliker (Entwickelnngsgeschichte) und

Milne Edwards (Ann. sc. nat. zool. [6], VIII)

hatten gefunden, dass smnitliehe im Uterus eines

Grtelthieres befindliche Embryonen nur ein gemein-
sames Chorion besssen, und nachdem von Ihering
jetzt die interessante Thatsache ermittelt resp. die

Richtigkeit des Volksglaubens festgestellt hat, dass

smmtliche Embryonen desselben Uterus immer glei-

chen Geschlechts sind, ist kein Zweifel mehr erlaubt,

dass alle Jungen eines Wurfes (bei Dasypus novem

cinetus bis 11) aus einem einzigen Ei durch wieder-

holte Theilung hervorgegangen sind. So hufig nun

auch im Thierreiche Doppel- oder Mehrtheilung eines

Eies als Ausnahme sich findet, so selten ist ein der-

artiges Vorkommen als Regel (nur noch bei Lum-
bricus trapezoides nach Kleinenberg), und schon

von diesem Gesichtspunkte aus verdient der Fall

unsere vollste Beachtung. Interessant ist die Deu-

tung, welche v. Ihering ihm giebt. Er erklrt die-

sen Fortpflanzungsmodus als Beispiel fr einen Gene-

rationswechsel bei Sugern, indem er das unge-
teilte Ei als Ammen-, die aus ihm hervorgehenden

Jungen als Geschlechtsgeneration auffasst, und seine

Auffassung dahin verallgemeinert, dass er die un-

geschlechtliche Theilung fr den ursprnglichen Mo-
dus der Fortpflanzung und in der Ausstossung der

Richtungskrper die letzte Erinnerung daran bei den

sexuell sich fortpflanzenden Thieren sieht.

Letztere Auffassung ist nun nicht neu, z. B.

schon von Mark (Bull. Harward Mus. Vol.
, 1881)

vertreten worden; ltere Autoren (Alexander Braun
z. B.) sind in derselben Richtung sogar noch weiter

gegangen und haben die gtsammte geschlechtliche

Zeugung als Generationswechsel erklrt, wobei Ei

und Spermatozoen die ungeschlechtliche Generation

reprsentiren sollten. Unserer Meinung nach luft

das auf ein Spiel mit Begriffen hinaus. Wenn auch,

wie v. Ihering richtig hervorhebt, die Hhe der Or-

ganisation der sich abwechselnden Cyclen fr die Deu-

tung als Generationswechsel nicht in Betracht kommt
und andererseits dem Ei eine grosse Selbststndigkeit
nicht abgesprochen werden kann

, so ist doch das Ei

durch seine eigentmliche Entstehung, durch sein

Verhltniss zum mnnlichen Keimelement, durch seine

beschrnkte Sonderexistenz und viele andere Dinge so

scharf als eiu l'roduct des dasselbe erzeugenden Or-

ganismus ohne selbststndige Geltung charakterisirt,

dass es unmglich zu gleichem morphologischen

Range mit ihm erhoben werden kann, wie das die

Annahme eines Generationswechsels fordern wrde.

Gegenber der Thatsache ferner, dass nach den experi-
mentellen Untersuchungen von Panum, Dareste,
Gerlach und vielen Anderen es oft nur von unbedeuten-

den Strungen der Entwickelung abhngt, ob ein Keim
sich in zwei spaltet oder einfach bleibt, ist die Ibe-

ring'sche Deutung gezwungen, darauf ein ganz un-

verhltnissmssiges Gewicht zu legen, wie er selbst zu-

geben muss, dass, wenn ein Weib Zwillinge gebiert,

nach seiner Theorie ein Fall von Generationswechsel

vorliegt, whrend bei nur einem Kinde der Fall unter

die einfache geschlechtliche Zeugung (Hypogencsis

Haeckel) fllt. Wer Ihering's Deutung annimmt,

muss, wenn er consequent sein will, auch weiter ge-
hen und Spermatozoen und unbefruchtetes Ei als

ungeschlechtliche Generation und so die ganze ge-

schlechtliche Zeugung berhaupt nur als einen beson-

deren Fall von Generationswechsel auffassen eine

Folgerung, welche fr uns die Unhaltbarkcit der

v. Ihering'schen Deutung der Eitheilung bei Dasy-

pus klar zu Tage treten lsst.

Die Fortpflanzung der Grtelthiere bietet auch

einen interessanten Beitrag zur Lehre von der Dyste-

leologie". Whrend im Allgemeinen die Zahl der

Jungen eines Wurfes der Zahl der Zitzen des Mutter-

thieres entspricht, werfen die mit nur vier Zitzen

versehenen Grtelthiere der verschiedenen Arten

5 bis 12 Junge. Es ist daher nicht zu verwundern,

dass, wie wir durch Burmeister erfahren, regel-

mssig die Hlfte des Wurfes zu Grunde geht.

J. Br.

J. Vesqne : Die einfache Epidermis als Wasser-
reservoir aufge fasst. (Comjites rendus. 1886,

T. CHI, p. 762.)

Im Jahre 1880 hatte Verfasser die Ansicht auf-

gestellt, dass selbst die nur aus einer Zellschicht be-

stehende, einfache Epidermis die Rolle eines Wasser-

reservoirs fr die Pflanze bernehmen knne. Drei

Jahre spter hat Herr Westermaier der Epidermis
von Luzula niaxima gleichfalls eine solche Function

zugeschrieben. Herr Vesque selbst hat ferner im

Frhjahre dieses Jahres Versuche augestellt, welche

zur Feststellung der Thatsache gefhrt, dass diese

Function bei einer grossen Zahl von Arten aus den

verschiedensten Familien angetroffen wird; dass also

die Epidermis, so unbedeutend auch ihre Masse im

Vergleich zum assimilirenden Gewebe ist, diesem im

Nothfalle Wasser abgeben kann, wodurch dieses Ver-

hltniss ein allgemeineres, fr die Biologie der Pflanzen

wichtiges Interesse gewinnt.

Damit eine lebende Zelle als Wasserreservoir

dienen kann, muss sie ihr Volumen verndern knnen
und ein geringeres, osmotisches Aequivalent besitzen,

als die Zelle, welcher sie Wasser abtreten soll. Wenn
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also die Epidermis dieser Function vorsteht, dann

muss sie zuerst ihr Volumen ndern, sowie die Pflanze

mehr Wasser verliert als sie empfngt; und die Tur-

gescenz des assimilirenden Gewebes darf erst dann

abnehmen, wenn die Epidermis vorher das Minimum
ihres Volumens erreicht hat.

Die Versuche, welche diese Verhltnisse klar-

legen sollten, wurden in folgender Weise ange-
stellt: Ein Blatt wurde von der Pflanze abgepflckt
und lngs seiner Mittelrippe in zwei Hlften getheilt;

bei der einen wurde die Hhe der Epidermiszellen
sofort gemessen ,

die zweite Hlfte hingegen wurde

lngere Zeit der Luft exponirt, aber doch nicht so

lauge, dass sich Zeichen des Welkens zeigten; dann

wurde die Hhe der Epidermis auch an dieser Hlfte

gemessen. Die Messungen mussten so ausgefhrt wer-

den, dass die Epidermiszellen weder verletzt noch mit

Wasser in Berhrung gebracht wurden. Die tech-

nischen Methoden, durch welche dies erreicht wurde,

knnen hier bergangen werden ; eingehend sind

dieselben, wie das ganze Detail der Versuche in der

ausfhrlichen Abhandlung beschrieben, welche in den

Annales agronomiques" (T. XII, p. 345) erschienen ist.

Neben diesen directen Versuchen wurden noch

andere in der Weise angestellt, dass auf die unver-

letzte Epidermis eines Blattes titrirte Lsungen von

Kalisalpeter gebracht und die Volumabnahmen ge-

messen wurden, welche die Zellen unter der Einwir-

kung dieser verschieden eoncentrirten Lsungen er-

fuhren, ohne dass die Auflsung des Zelliuhaltes,

Plasmolyse, eintrat. Die allgemeinen Ergebnisse
seiner Untersuchung schildert Herr Vesque in fol-

genden Stzen :

1) Bei der grossen Verschiedenartigkeit der den

Versuchen unterworfenen Pflanzen ist es gestattet zu

behaupten, dass die chlorophyllfreie Epidermis stets

die Rolle eines Wasserreservoirs spielt, gleichgltig, ob

die Epidermis sehr volumins oder sehr gering ist.

Nur bei der Umwandlung der Epidermis in ein rein

mechanisches und Schutzgewebe, ein brigens sehr

seltener Fall, kann sie diese Function nicht erfllen.

2) Die relative Wassermenge, welche den assimili-

renden Zellen von hier zugefhrt werden kann
,
be-

trgt durchschnittlich 40 Proc. des grssten Volumens

der Epidermiszellen. Bei den untersuchten Pflanzen

betrug die absolute Menge, welche von Art zu Art

sehr variabel ist, zwischen 0,020g und 0,0008g

pro (juadrateentimeter.

3) Die Epidermiszellen stehen in innigem Couuex

mit einander; ein Wasserverlust, der an einer be-

schrnkten Stelle eintritt, erstreckt sich von Ort zu

Ort auf die benachbarten Partien, selbst bis auf grosse

Entfernungen hin, wegen der Leichtigkeit, mit welcher

das Wasser von einer Epidermiszelle in die andere

gelangt.

4) Das Fehlen des Chlorophylls in der Epidermis
der meisten Luftpflanzen erscheint von dem hier in

Frage kommenden Gesichtspunkte aus als eine An-

passung dieses Gewebes an die Aufgabe, ein Reser-

voir zu bilden; denn unter sonst gleichen Bedin-

gungen besitzt eine assimilirende Zelle eine hhere
osmotische Kraft wie eine andere, die nicht assimilirt.

5) Die normale Epidermis widersteht sehr gut
einer Belastung von 20 g; wenn sie aber plasmolysirt

ist, knnen auf das Cellulose - Skelett mechanische,

capillare und andere Wirkungen sich geltend machen
und von einem normalen Functioniren derselben

kann nicht mehr die Rede sein. Die Zelle nimmt
an Volumen zu oder ab, je nachdem das mit einer

dnnen Haut bedeckte Prparat in viel oder wenig
Wasser taucht. Dies beweist, dass die Turgescenz
der Epidermis nicht auf der Imbibition der Cellulose-

Wnde, sondern auf den osmotischen Eigenschaften

des protoplasmatischen Inhaltes und auf der passiven
Reaction der Cellulosewand beruht.

6) Whrend der Volumabnahme erfhrt das Ske-

lett verschiedene, leicht verstndliche FormVernde-

rungen, Faltungen n. dergl., die sich zum Theil auch

auf die innere Wand erstrecken. Die Combination

mechanischer Functionen der Epidermis mit denen

als Reservoir fhrt zu einer Reihe interessanter anato-

mischer Anordnungen, deren Aufzhlung hier zu weit

fhren wrde.

7) In der Mehrzahl der Flle ist die Wasser-

menge, welche die Epidermis dem assimilirenden Ge-

webe zur Verfgung stellen kann, zu gering, als dass

sie die Pflanze in den Stand setzen knnte, ohne

Schaden eine noch so kurze Trockenperiode zu ber-

stehen.

Man muss daher den Nutzen der Reservoire, welche

die Epidermiszellen bilden, anderswo suchen. Im Jahre

1877 hat Verfasser gezeigt, dass eine vorbergehende
Erwrmung der Bltter sowohl die Transpiration be-

schleunige, als auch den Zufluss des Wassers hindere.

Andere noch wenig bekannte Ursachen erzeugen

gleichfalls sehr merkliche Ungleichheiten in der Ge-

schwindigkeit des Transpirationsstromes. Aber der

geringste Wasserverlust seitens einer Zelle, welche

nur feste und flssige Stoffe enthlt, muss nothwendig
eine betrchtliche Abnahme des intracellularen Druckes

nach sich ziehen. Andererseits ist es durch die

neuesten Untersuchungen des Herrn K reusler fest-

gestellt (Rdsch. I, 216), dass das Blatt nicht mehr
Kohlenstoff assimilirt, wenn es auch nur so wenig Wasser

verliert, dass kein Welken sichtbar ist, und durch die

des Herrn K r a u s - T r i e s d o r f , dass die diastatischen

Fermente nuter starken Drucken viel activer sind,

als unter dem atmosphrischen. Die beiden sehr

wichtigen Processe des Pflanzenlebens, die Bildung
und die Wanderung der Kohlenhydrate, hngen somit

vom intracellularen Druck ab und wrden beeintrch-

tigt sein, wenn dieser Druck unter ein bestimmtes

Minimum snke. Die Epidermis scheint somit wenig-
stens bei den Pflanzen, die kein anderes Wasserreser-

voir besitzen, diese Strung zu verhindern.

iftung und Mumi-
ncanon. Breslau 18BV-. Verlag von Trewendt.)

Die Wiederaufnahme des Processes gegen den vor

10 Jahren wegen Arseuikvergiftung vielleicht un-

C. Lwig: Arsenikvergiftung
fication. (Breslau 1887. Vorlag vi

Die Wiederaufnahme des Processes
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schuldig verurtheilten Apotheker Speichert hat

Veranlassung zu einigen Publicationen von fachmnni-

scher Seite gegeben, die ein allgemeineres wissen-

schaftliches Interesse beanspruchen drfen und daher

hier kurz besprochen werden mgen.
Der Verlauf des Processes kann nach den Blitthei-

lungen der Tagespresse als bekannt vorausgesetzt

werden; erinnert sei nur an die wissenschaftlichen

Gutachten, welche den Gerichtshof zur Verurtheilung

des Angeklagten fhrten. Der chemische Sachver-

stndige hatte in Theilen der Leiche der Frau Spei-
chert Arsenik in deutlichen, aber doch so geringen

Spuren gefunden, dass eine Vergiftung dadurch nicht

htte erfolgen knnen. Dieser Befund war fr das

Urtheil nur von nebenschlicher Bedeutung gewesen;

einen entscheidenden Eiufiuss darauf hatte dagegen
das medicinische Gutachten ausgebt. Dasselbe geht

von der Thatsache aus, dass die Leiche bei der

11 Monate nach der Beerdigung erfolgten Ausgra-

bung vollstndig wohlerhalten vorgefunden wurde, und

behauptet, dass diese Mumificatiou", da die Annahme

anderer Ursachen in diesem Falle nicht zulssig sei,

nur durch eine Arsenikvergiftung bedingt sein knne.

Dieses Gutachten nun unterzieht Herr Low ig in

einer Broschre A r s e n i k v e r g i f t u n g und
Muiuification "

einer wahrhaft vernichtenden Kri-

tik. Er zeigt auf Grund der hierber vorliegenden

Erfahrungen ,
dass Leichen nach Arsenikvergiftungen

in mindestens eben so vielen Fllen in verwestem

wie in mumificirtem Zustande gefunden wurden.

Andererseits bespricht er eingehend die Bedingun-

gen, welche berhaupt Mumificirungen verursachen

knnen und in bestimmten Fllen thatschlich ver-

ursacht haben, und fhrt aus, dass gerade im frag-

lichen Falle die Existenz solcher Bedingungen nach

den bei der Exhumirung der Leiche gemachten Beob-

achtungen sehr wahrscheinlich erscheinen muss. Die

auf Hobelspnen ruhende Leiche war nmlich theil-

weise im Grundwasser liegend vorgefunden worden;
durch das in den Sarg eintretende Wasser musste

die Haut der Leiche aufgelockert und so besonders

befhigt werden, den ans den Hobelspnen ausgelang-

ten, antiseptisch wirkenden Gerbstoff aufzunehmen.

Das Hauptmotiv der Verurtheilung erscheint hier-

nach sehr hinfllig. Wie steht es nun mit dem che-

mischen Nachweise von deutlichen Spuren" Arseniks

in der Leiche ?

Arsen ist ein in der Natur sehr verbreitetes

Element; so kommt es, dass eine grosse Anzahl der

im Laboratorium gebruchlichen Reagentien , wenn
sie nicht einer besonderen Reinigung unterworfen

wurden, arsenhaltig sind. Der gerichtliche Chemiker

hat daher stets mit peinlichster Sorgfalt alle seine

Reagentien auf einen Arsengehalt zu prfen und die-

selben ,
falls sich ein solcher herausstellt

, davon zu

befreien. Nur dann darf er sicher sein, dass ein sich

bei der wirklichen Prfung ergebender Arseugehalt dem

Untersuchungsobjecte und nicht den Hlfsmitteln der

Untersuchung entstamme. In Bezug auf die Des-

arsenisirung" der Salzsure nun, weichein

grossen Mengen bei Ermittelung von Arsenvergif-

tungen gebraucht wird, hat Herr Otto (Berichte d.

deutsch, ehem. Ges. 188, S. 1903) krzlich eine Beob-

achtung gemacht, die auch in rein wissenschaftlicher

Beziehung von Interesse ist. Er fand, dass aus einer

sonst reinen Salzsure, welche nur minimale Mengen
von Arsen enthlt, diese letzten Reste durch Schwefel-

wasserstoff nicht ausgefllt werden ,
dass aber ihre

Fllung leicht und vollstndig gelingt, wenn man

vor der Behandlung mit dem Gase eine gewisse

Menge einer anderen durch Schwefelwasserstoff fll-

baren Substanz (wie z. B. Kupfersulfat) zusetzt.

Im vorliegenden Falle brgt der Name des chemi-

schen Experten dafr, dass die Prfung der Reagentien

aufs Sorgfaltigste angestellt wurde, so weit es der

damalige Stand der Wissenschaft erforderlich er-

scheinen liess. Neuere Erfahrungen haben nun ge-

zeigt, dass der zu jener Zeit meist als unbedingt

arsenfrei angesehene Schwefelwasserstoff Spuren von

Arsen enthalten knne (vergl. Otto, Chemiker-Zeitung

1884, S. 709). Es ist die Vermuthung ausgesprochen,

dass auch im Falle Speichert der vermeintliche

Nachweis von Arsen auf einen Arsengehalt des be-

nutzten Schwefelwasserstoffgases zurckzufhren sei.

Auf diese lebhaft discutiite Frage soll hier nicht

nher eingegangen werden; erwhnt sei nur, dass

die Leichenreste der Frau Speichert behufs erneuter

Untersuchung auf Arsenik vor einigen Wochen noch-

mals ausgegraben worden sind.

Gelegentlich der Errterung der Frage nun, ob,

wenn 1876 in der Leiche thatschlich Spuren von

Arsen vorhanden waren, auch jetzt noch Arsen darin

gefunden werden muss, theilt Herr Jeserich (Che-

miker-Zeitung 1886, S. 1449) Beobachtungen mit,

nach denen diese Frage zu verneinen ist. Nach

seinen eigenen Erfahrungen, wie nach solchen von

Herrn Bischoff, verflchtigt sich bei der Fulniss

von arsenikhaltigen Leichen Arsen in Form von

Arsenwasserstoffgas.
Der Ausspruch des gerichtlichen Chemikers ent-

scheidet oft ber Leben und Tod eines Menschen.

Mgen die zahlreichen Meinungsusserungen von be-

rufener Seite, welche sich an diese so beraus traurige

Veranlassung knpfen, dazu beitragen, aus den

Untersuchuugsmethoden jede Fehlerquelle zu ver-

bannen, die zur Verurtheilung eines Unschuldigen

fhren knnte. .
P- <L

Stanislaus Meunier: Eigentmliche Substanz,
die nach einer Blitz er schein ung ge-
funden worden. (Comptes rendus. 1886, T. CHI,

p. 837.)

Unter der Bezeichnung Fulgerite aus Luchon vom
28. Juli 1885" sind Herrn Meunier durchscheinende,

brunliche, glasglnzende Massen von blasiger Structur

bersandt worden, die aber, anstatt wie die wirklichen

Fulgerite verschieden zu sein nach der Substanz, auf

der sie sich befinden, da sie ja nur Schmelzproducte
der Substanzen sind, auf Schiefer, Kalk und sogar auf

Baumrinden identisch waren.

Auf den ersten Blick sah man auch, dass die Unter-

lage keine wesentliche Temperaturerhhung erfahren
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hatte; und die Trpfchen und Uebcrzge der eingesand-

ten Stcke Hessen sich leicht mit dem Nagel ritzen und

durch sehr schwachen Druck pulverisiren. Durch ein-

fachen Druck wurden die Massen weich, sie entzndeten

sich am Kerzenlicht und entwickelten harzigen Geruch

und viel Russ. In einer geschlossenen Rhre erhitzt,

destillirte die Masse und galj einen betrchtlichen, koh-

ligen Rckstand; es condensirten sich saures Wasser,

farblose Trpfchen, die beim Abkhlen krystallieirteu,

und hellgelbes Harz.

Sehr auffallend war nun der Umstand, dass diese Sen-

dung unter obiger Bezeichnung von einem erfahrenen

Geologen kam, und Herr Meunier erbat sich weitere

Aufschlsse, durch welche Folgendes constatirt wurde: Am
28. Juli um 1 h 30m Nachmittags sah ein Einwohner von

Luchon dicht vor der Stadt whrend eines heftigen Ge-

witters einen Blitz in etwa 20 m Entfernung niederfahren.

Nachdem er sich von seinem Schreck erholt, ging er an

die betreffende Stelle und sah auf einer an der Strasse

befindlichen Mauer die Schieler und Kalke wie einige

Bume mit braunen Ueberzgen bedeckt. Der Einsender,
hiervon in Keuntniss gesetzt, begab sich am nchsten

Tage zur betreffenden Stelle und sammelte die Proben

von Rinden, Schiefer und Kalk, welche den Ueberzug

zeigten. Nach sonstigen Wirkungen des Blitzes suchte

er vergebens ;
und er constatirt ausdrcklich

,
dass vor

dem 28. Juli auf der Mauer und auf den Bumen au der

Strasse nichts bemerkt worden ist, so dass die gefun-
denen Massen von dieser Zeit datiren.

Die weitere Untersuchung der Ueberzge zeigte,

dass sie auf den Schiefern nur sehr dnne Schichten

von zuweilen mehreren Ceutimetern Oberflche
,

von

brunlicher, zuweilen schwrzlicher Farbe und von star-

kem Glnze bilden; au einzelneu Stellen dringen sie einige
Millimeter in die Spalten des Gesteins ein; mit der

Zange kann man die Masse in unregelmssigen, knotigen
Fden abziehen

,
welche sieh als fadiges Harz erkenneu

lassen. An manchen Stellen des Schiefers bildet der

Ueberzug nur sehr feine Trpfeheu. Auf dem Kalk

zeigt sich die Masse hnlich
;
auf der Rinde sind die

Tropfen grsser und mit Fden versehen. Ueber-

raschend ist, dass die Rinde keine Spuren einer Erwr-
mung zeigt; das Harz hat sieh selbst zwischen Moos

abgelagert, ohne dieses irgend zu verndern. Beim
Auflsen der Harzmasse fand man sehr reichliche Rck-
stnde, welche bei der mikroskopischen Untersuchung sich

als die bekannten Bestandteile des atmosphrischen
Stanbes erwiesen. Dieser Staub wurde wahrscheinlich

von dem flssigen Harz zusammengebacken und braucht

nicht denselben Ursprung zu haben wie dieser.

Was den Ursprung der Masse betrifft, so erinnert

Herr Meunier daran, dass ein solches Phnomen schon

am 24. Juli 1681 von Robert Boy le gesehen worden und

beiArago oitirt ist; whrend eines Blitzes fiel eine Masse

nieder, die unter Verbreitung von Geruch nach Schiess-

pulver vollstndig verbraunte. Ferner hat man bei vie-

len Kugelblitzen bi'eunende Substanzen beobachtet,

welche einen Geruch nach Schwefel, Harz und Pech und

zuweilen selbst Bauch verbreiteten. Russ, den man an

einer Stelle auf dem Kalk von Luchou gefunden , zeigte,

dass auch hier Verbrennung stattgefunden, wahrscheinlich

aber wurde sie durch irgend einen Zufall verhindert, die

ganze Masse zu zerstren.

Eine andere Vermuthung ber den Ursprung des

hier untersuchten Harzes wre, denselben auf die Explo-
sion eines Boliden zu beziehen. In vielen Berichten

wird erzhlt, dass nach diesen Meteoren mehr oder we-

niger zhe Substanzen niedergefallen ,
welche in den

Katalogen figuriren, die man aber vergebens in den

Sammlungen suchen wird. [Fr eine Reihe von der-

artigen Fllen von Sternschnuppcngallert" ist nachge-

wiesen, dass es sich um Frosch-Eileiter handelte, welche

von Vgeln in die Luft entfhrt, aus derselben nieder-

fallen; d. Rf.]

Welchen Ursprung man auch der harzigen Masse,

die whrend des Gewitters in Luchon niedergefallen, zu-

erkennen wird, die Masse ist jedenfalls ungewhnlich
interessant.

C. Barus und V. Strouhal: Bemerkung ber die

hydroelektrische Wirkung des Hrtens
beim Stahl. (American Journal of Science. 1886,

Ser.3, Vol. XXXII, p. 276.)

Glasharte Stahlstbe von etwa 0,1 cm Durchmesser

wurden in je vier fast gleiche Stcke zerbrochen und

diese einzelnen, nach Zusammensetzung und Hrtung glei-

chen Theile wurden lngere Zeit verschiedenen Tempe-
raturen ausgesetzt. Die so verschieden angelassenen Stahl-

proben wurden dann in kalter HCl gelst, und der un-

verbundene graphitische Kohlenstoff bestimmt. Es stellte

sich dabei im Allgemeinen heraus, dass die Menge des

unverbundenen Kohlenstoffs mit der Temperatur des

Anlassens zunimmt, und zwar schneller noch als letztere.

Es schien bei diesen Versuchen
,

dass die einzelnen

Stahlstcke verschiedener Hrte sich auch verschieden

leicht lsen. Es wurden daher Stahlstbe zur Hlfte bei

Kothgluth augelassen ,
whrend die andere glashart

blieb, die ganzen Stbe in HCl getaucht und die Schnel-

ligkeit der Lsung aus dem Durchmesser der Stbe be-

stimmt. Am grssten zeigte sich die Abnahme in der

Mitte der Stbe, wo der harte und weiche Theil an ein-

ander stossen, wie die Verfasser annehmen, weil hier sich

zur Lsung durch die Sure auch noch locale galva-

nische Wirkungen addirten. Abgesehen hiervon, lehrten

die Versuche trotz der grossen Mannigfaltigkeit der ge-

fundenen Werthe, welche von der Verschiedenheit des

Anlassens, von der Passivitt und anderen Umstnden

herrhrte, dass der weiche Stahl sich bedeutend (bis

3,2 mal) schneller lst als der harte.

Diese Thatsache liess erwarten, dass die ersten

Stadien des Anlassens von hartem Stahl sich leicht wr-
den hydroelektrisch unterscheiden lassen. Es wurden

daher Versuche in der Weise angestellt, dass glasharte

Stahlstbe in der Mitte durchbrochen wurden, die eine

Hlfte blieb glashart und die andere wurde angelassen;

die harte und die weiche Hlfte wurden dann entweder

in concentrirter Zinksulfatlsuug oder in destillirtem

Wasser zu einer Kette combinirt, deren elektromoto-

rische Kraft gemessen wurde. Die allgemeinen Resul-

tate dieser Messungen waren bereinstimmend; die

Aenderung des Potentials liess sich im Grossen und

Ganzen regelmssig und entschieden erkennen. Es zeigte

sich, dass mit zunehmender Hrte die hydroelektrische

Stellung des Stahls sich continuirlich in elektro negativer

Richtung verschiebt. Die elektromotorischen Krfte waren

grsser, wenn Wasser der Elektrolyt war, als bei Zink-

sulfat.

In weleh nherer Beziehung diese hydroelektrischen

Vernderungen beim Anlassen zu den Aeuderungen des

Kohlenstoffs stehen, kann erst nach weiteren Unter-

suchungen errtert werden.

R. Bunsen: Zersetzung des Glases durch Kohlen-
sure enthaltende, capillare Wasserschich-
ten. (Annaleu der Physik. 1886, N. F., Bd. XXIX, S. 161.)

Wenn man Kohlensure auf Glasfden einwirken

lsst, welche stets mit einer sehr dnnen, nur durch sehr

hohe Temperaturen entfernbaren Wasserschicht bedeckt

sind, so nehmen, nach den Messungen des Herin Bun-
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sen, 49,453g solcher Fden in 109 Tagen so viel Kohlen-
sure auf, dass heim Erhitzen der Masse 236,9 cc dieses

Grases frei werden (vgl. Rdsch. I, 307). In dieser Unter-

suchung ist von einer chemischen Einwirkung der Kohlen-
saure auf das Glas ganz abgesehen worden, weil nach-
weislich trockene Kohlensure auf trockenes Glas che-
misch nicht einwirkt, und selbst stundenlanges Kochen
von verdnnter Salzsure in Glas so wenig von dieser

Substanz null. st, dass die viel schwchere Kohlensure,
die bei vlliger Sttigung des Wassers mit ihr unter

Atmosphrendruck nur zu 0,2 Gewichtsprocent enthalten

ist, voraussichtlieh ganz ohne Wirkung sein msste.
Ganz anders liegen jedoch die Verhltnisse bei den

eingangs erwhnten Versuchen. Die minimalen, dem
Glase anliegenden Wasserschichten befinden sich nicht

bloss unter dem Drucke einer Atmosphre, sondern
unter den sehr hoheu Drucken der Capillaranziehuugen,
denen entsprechend die ganz ungeheuer grossen Mengen
Kohlensure absorbirt sind. Das Verhalten solch con-

centrirter Kohlensurelsungen zum Glase musste noch
erst festgestellt werden. Herr Bunsen hat daher die

Glasfden, die er zu seinen Versuchen ber Kohlensure-

Absorption benutzt hatte, nach Beendigung derselben

einer Untersuchung unterworfen und festgestellt, dass

von den 49,453 g Glasfden nicht weniger als 2,832 o-

oder 5,83 Procent zersetzt waren. Die dem Glase ent-

zogene Natroumenge entsprach 0,7341 g einfach kohlen-

saurem Natron
,

dessen Kohlensuregehalt 0,325 g be-

trgt. Da das einfach kohlensaure Natron aber selbst

in sehr hohen Temperaturen nicht zersetzt wird, so

knnen die beim Erhitzen der Glasfdeu entwickelten

236,9 cc oder 0,4659 g Kohlensure nicht aus diesem Zer-

setzungsproduete des Glases stammen. Zweifellos aber

hatte das eiufachkohlensaure Salz eine gleiche Menge
Kohlensure, wie es bereits enthielt, aufgenommen und
sieh in doppeltkohlensaures Salz verwandelt, welches
beim Erhitzen durch Abgabe der Kohlensure sich wie-

der in das einfache Salz verwandelte.

Eine einfache Rechnung lehrte aber, dass die capil-
lare Absorption der Kohlensure nicht ausschliesslich

auf diese Bildung von kohlensaurem Natron zurckzu-
fhren sei. Selbst unter den gnstigsten Annahmen mssen
noch 71,7 cem Kohlensure auf andere Weise als chemisch
vom Glase fixirt gewesen sein. Wie viel der chemischen

Wirkung und wie viel der Absorption zuzuschreiben sei,

liess sich nicht feststellen.

So viel ging jedoch aus den Versuchen unzweifelhaft

hervor, dass Glas und andere Silicate fr Versuche ber

capillare Absorption ein ganz ungeeignetes Material sind,

und dass die Versuche, welche an Glasfden gemacht
sind, mit Platin- oder Golddrhteu wiederholt werden
mssen.

J. Mace de Lepinay: Bestimmung des absoluten
Werthes der Wellenlnge der Linie 1) -

(Journal de Physique. 1886, Ser. 2, T. V, p. 411.)

Das Princip , nach welchem Herr de Lepinay die

Wellenlnge der Natriumlinie D2 gemessen ,
war das

folgende: Ein geometrisch bestimmter, fester Krper,
dessen Ilauptdimensionen auf optischem Wege nach

Wellenlngen der Linie D2 bestimmt worden, besitzt ein

Volumen (), gleich einem Kubus, dessen Seiten in

Wellenlngen ausgedrckt sind. Hierauf bestimmt man
den Gewichtsverlust, den der feste Krper erleidet, wenn
man ihn in luftfreies, destillirtes Wasser taucht; dieser

Gewichtsverlust giebt das Volumen des verdrngten

Wassers, also auch des Krpers in Millilitern (V). Die

I

3fy
I
I u

Als fester Krper, der fr diese Messungen ver-

wendet werden sollte, wurde Quarz benutzt, und zwar in

Form eines rechteckigen Parallelepipeds von etwa 1 cm
Seite in den drei Richtungen , das sehr sorgfltig ge-
schnitten war. Die Dicke des Krpers in Wellenlngen
der Natriumlinien wurde mittelst der Tal bot' sehen

Fransen gemessen; hierauf wurde das speeifische Gewicht
des Quarzkrpers bestimmt und das Volumen in Wellen-

lngen mit dem Volumen in Milliliter verglichen, ergab
fr den Strahl !>., als Wellenlnge im Vadium den Werth
5,8917 X 10~5

(Milliliter) % und in der Luft bei unter

Atmosphrendruck 5,8900 X 10-i (Milliliter) '/. Ueber-

trgt man den in Milliliter ausgedrckten Werth auf
Centimeter nach den Bestimmungen des Herrn Broch,
so erhlt man fr Luft,

D und Atmosphrendruck fr
die Natriumlinie Z>2 den Werth X = 5,8902 x 10~* cm.

Leo Errera: Warum haben die Elemente der
lebenden Substanz niedrige Atomgewichte?
(Malpighia. 1886, T. I, p. 1.)

Die Thatsache, dass als wesentliche Bestandtheile in
die Substanz der organisirten Krper nur eine sehr be-
schrnkte Reihe chemischer Elemente eintritt, und zwar
nur solche

, welche ein niedriges Atomgewicht besitzen,
giebt Herrn Errera Veranlassung zu einigen theoreti-
schen Betrachtungen, welche hier kurz angefhrt sein

mgen. Die fr die lebenden Wesen unerlsslichen Ele-
mente und ihre Atomgewichte sind: H = l C = 12
N= 14, 0=16, Mg= 24, P = 31, S=32, K = 39,'
Ca= 40 und Fe= 56; die schweren Elemente hingegen,
sind nur ausnahmsweise oder gar nicht in ihnen enthalten.

Herr Errera betrachtet diesen Umstand fr keinen
Zufall, sondern findet bei den Elementen mit geringerem
Atomgewichte eine Reihe gemeinsamer Eigenschatten,
welche sie besonders dazu befhigen, organische Wesen
zu bilden.

In erster Reihe hebt er hervor, dass die Elemente
mit geringem Atomgewichte auf der Erde am meisten
verbreitet sind, whrend die schweren an der Oberflche
selten vorkommen

;
somit wre das Fortkommen der

Organismen wegen der Seltenheit ihrer chemischen Be-
standtheile erschwert, wren sie aus schweren Elemen-
ten gebildet.

Eine zweite Eigenschaft, welche die leichten Ele-
mente besonders zu biogenetischen geeignet macht, ist,
dass ihre einfachsten Verbindungen eutweder luftfrmig
oder in Wasser lslich sind, so dass sie leicht in den
Organismus gelangen und die Metamorphosen des Stoff-
wechsels durchmacheu knnen.

Ein dritter Vorzug, den die leichten Elemente den
schweren gegenber besitzen, ist ihre schlechte Leitungs-
fhigkeit fr Wrme und Elektricitt und ihre hohe spe-
eifische Wrme. Diese Eigenschaft befhigt die Orga-
nismen, welche nur innerhalb enger Temperaturgrenzen
leben und sich entwickeln knnen, den grsseren Schwan-
kungen der Temperatur und der Elektricitt Widerstand
zu leisten.

Dies alles sind thatschliche Verhltnisse. Will man
noch auf theoretische Vorstellungen eingehen, so knnte
man anfhren ,

dass nach der mechanischen Wrme-
theorie die leichten Atome, indem sie sich in grosser
Zahl an einander lagern, Molecle bilden

, welche sich
unter dem Einflsse der Wrme bedeutend verschieben,
aber wenig erwrmen. Dies bte eine Erklrung fr
die leichte Umlagerungsfhigkeit des lebenden Proto-

plasma.
Die Frage, warum die leichten Elemente die ange-

fhrten Eigenschaften besitzen, wrde zu weit in das
Gebiat der Conjecturen und der Speculation hineinfh-
ren und wird vom Verfasser nur sehr flchtig angedeutet.

Felix Plateau: Taster der Myriapodeu und der
Arachniden. (Bulletin de la societe zoologique de
France. 1886, p. 512.)

In Verfolg einer Untersuchung ber die Bedeutung
der Taster bei den mit Kiefern versehenen Arthropoden
verffentlicht Herr Plateau eine zweite Abhandlung,
die sich speciell mit deu Verhltnissen der Myriapodeu
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und Arachuiden beschftigt.
Im ersten Theil seiner

Untersuchungen hatte er die Bedeutung der Taster bei

den mit starken Fresswerkzeugeu versehenen Iusecten

studirt, und war zu dem Resultat gekommen, dass die

Taster der Kfer und Geradflgler weder zur Wahl der

Nahrung, noch zum Einfhren derselben in die Mund-
hhle gebraucht werden.

Dieses mit den allgemeinen Anschauungen im Wider-

spruch stehende Resultat ist in Uebereinstimmung mit

den weiteren Untersuchungen des Verfassers, welche sich

sowohl auf die Beobachtung des Verhaltens unversehrter

Thiere, wie auf zahlreiche Experimente ausdehnten, in

denen die Taster abgeschnitten und das Gebahren der

Thiere nach diesem Verlust beobachtet wurde. Das

Resultat seiner Beobachtungen und Experimente fasst

Herr Plateau in folgende Stze zusammen:

1) Bei den Chilopodeu-Myriapoden sind die Taster,

wie bei den oben genannten Insecten nicht unentbehr-

lich, weder um die Beute zu fangen, noch um die Nah-

rung zu erkennen, noch um letztere in die Mundhhle
einzufhren.

2) Unverstmmelt benutzen die Chilopoden ihre

Taster als erstes Fusspaar zum Umdrehen der Beute in

die geeignetsten Richtungen, in denen sie von den Kiefern

zerkleinert werden kann.

o) Dieselben Myriapoden bedienen sich der Taster

zum Reinigen der Glieder ihrer Antenuen und ihrer

Fsse.
4) Bei den weiblichen Spinnen scheinen die Taster

keine hhere Bedeutung zu haben
,

als verkmmerte
Fsse. Die dieser Organe beraubten Arachniden spinnen
ihre normalen Netze, fassen die Insecten und saugen sie

aus, ganz so wie unversehrte Arachniden.

Obwohl Verfasser seine Untersuchungen noch fort-

setzt und demnchst seine bereits begonnenen Arbeiten

ber die Taster bei den Crustaceen zu verffentlichen

hofft, spricht er schon jetzt seine Ansicht ber die hchst
wahrscheinliche Erklrung dieser Organe aus. Er stellt

die Hypothese auf, dass die noch unbekannten Urformen,
von denen die fossilen wie die lebenden Articulaten ab-

stammen, wahrscheinlich einem embryonalen Typus nahe-

kommen und daher einen Krper besessen haben, der

vom Munde an in gleiche Segmente oder Metameren

getheilt war, die gleichfalls identische vielgliedrige

Gliederpaare besassen. Spter, bei den Nachkommen
haben sich einige Segmente modifieirt; die basilaren

Theile der Segmente verwandelten sich in Kiefer, wh-
rend die Endglieder nicht mehr als Fsse in Function

bleiben konnten. Die Taster der mit starken Fresswerk-

zeugen versehenen Iusecten, der weiblichen Spinnen und
der Myriapoden wren danach degenerirte Kopf-Fsse,
die* weder ihre ursprnglichen Dimensionen noch eine

bestimmte Bedeutung haben.

A. v. Frisch : Ueber Pasteur's Prventiv -Im-
pfungen gegen Huudswuth. (Anzeiger der

Wiener Akademie der Wissenschaften 1886, S. 159.)

Um eiu Urtheil darber zu gewinnen, ob die von

Herrn Pasteur nach vorhergegangenen Experimenten
an Thieren an Menschen ausgefhrten Prveutiv-Impl'un-

gen nach dem Biss" (Rdsch. 1
, 132) einen wirklichen

Erfolg haben, musste man sich die Gewissheit ver-

schaffen, dass in jedem einzelnen Falle bei den Versuchs-

thieren
,
wie bei den geimpften Menschen die Hunds-

wuth faktisch eingetreten wre
,

wenn eine Impfung
nicht stattgefunden htte. Eine solche Sicherheit war
aber durch den Biss eines Hundes nicht gegeben ,

da

erfahrungsgemss von allen von tollen Hunden Ge-

bissenen nur ein bestimmter Procentsatz an Lyssa er-

krankt; vielmehr ist sie nach Herrn Pasteur's eigeuen

Untersuchungen nur dann vorhanden, wenn man Theil-

chen des Ilirnrckenmarks eines an Huudswuth ge-
storbenen Thieres direct durch Trepanation auf ein

anderes Thier bertrgt. Herr v. Frisch hat daher

zur Beantwortung obiger Frage nachstehende Versuche

angestellt.
16 Kaninchen wurden durch Trepanation mit einem

Stckchen Halsmark inticirt, das von einem wthendeu
Hunde stammte, auf Kaninchen weiter geimpft war und
hei der letzten Uebertragung eine Incubationszeit von
16 Tagen zeigte. An 15 Kaninchen wurden die Prven-

tivimpfungen nach Pasteur's Methode vorgenommen,

mit dem schwchsten Impfstoffe begonnen und tglich
zu strkeren Impfstoffen (bis zu Mark, das nur einen

Tag getrocknet war) bergegangen. Bei dem ersten

Thiere wurde die Prventiv-Impfung 24 Stunden nach
der Trepanation, bei jedem folgenden Thiere um einen

Tag spter vorgenommen, um zu sehen, wie lange vor
dem zu gewrtigenden Ausbruche der Wuth der Ein-

fluss der Schutz-Impfung sich geltend machen werde.
Das sechszehnte Kaninchen wurde nicht geimpft und
diente zur Controle. Es erkrankte am 18. und erlag
der Lyssa am 21. Tage nach der Trepanation. Von den

geimpften Thieren waren am Tage der Mittheilung nur
noch zwei anscheinend gesund (das 2. und 12. der

Reihe), alle brigen erkrankten zwischen dem 13. und
19. Tage nach der Trepanation an der Lyssa, der sie

zwischen dem 14. und 21. Tage erlagen; das 13., 14. und
15. Thier zeigten die ersten Krankheitssymptome vor
der Impfung. Die beiden noch nicht erkrankten Thiere
befanden sich noch innerhalb der Grenzen der Incuba-
tionszeit.

Bei einer zweiten Versuchsreihe wurde im Allge-
meinen dieselbe Anordnung beibehalten, aber, nach Herrn
Pasteur's neuester Verbesserung seiner Behandlungs-
methode, einzelne Impfstadien methodisch bersprungen,
um die Thiere frher fr die Aufnahme der strksten

Impfstoffe geeignet zu machen. Auch von diesen Thieren
befand sich am Tage der Mittheilung nur eines noch

gesund, bei dem aber die Incubationszeit fr den Aus-
bruch der Kraukheit noch nicht verstrichen war.

Diese Versuche werden von Herrn v. Frisch noch
weiter gefhrt. Besonders hervorgehoben sei hier noch,
dass von allen in diesen Versuchen verendeten Thie-

ren, obwohl sie ganz unverkennbar au Lyssa erkrankt
und gestorben waren

,
zur vollen Sicherstellung der

Todesursache Theilchen des verlngerten Markes in der

gewhnlichen Weise auf andere Kaninchen bertragen
worden. Das Ergebniss dieser Prfungen wie die wei-

teren Untersuchungen ber die Prventiv-Impfungen sol-

len nach Abschluss der Versuche der Akademie mit-

getheilt werden.

A. Ernst : Ein neuer Fall vonParthenogenesis
im Pflanzenreich. (Nature 1886, Vol. XXXIV, p. 549.)

Whrend im Tuierreiche Flle von Parthenogenesis,
d. h. normaler Entwickelung der Eianlagen ohne vor-

hergehende Befruchtung , nicht eben selten sind
,

ist die

Frage ber das Vorkommen einer solchen Zeugung bei

den Pflanzen
, wenigstens bei den hheren

,
noch immer

eine offene. Zweifellos nachgewiesen ist Parthenogenesis
bei einer Kryptogame, Chara crinita. Der von Alexander
Braun angegebene Fall von parthenogenetischer Zeugung
bei einer Blthenptlauze, Caelebogyne ilicifolia, ist da-

gegen, wie Herr Strasburger gezeigt hat, darauf

zurckzufhren, dass im Embryosack Sprossungen aus
der Wandung entstehen, welche zu Embryoueu werden,
whrend das eigentliche Ei zu Grunde geht.

Herr Ernst in Caracas glaubt nun einen Fall echter

Parthenogenesis bei einer von ihm entdeckten und von
Herrn Eichler Disciphania Ernstii genannten Meni-

spermacee coustatirt zu haben. Diese Pflanze, wurde
bisher nur in der Quebrada von Guarenas

,
etwa 9 miles

stlich von Caracas gefunden, und zwar fast bloss in weib-

liehen Exemplaren. Eine Anzahl derselben, welche Herr
Ernst in Caracas selbst eultivirte, trugen Frchte, ohne
dass der Lage der Dinge nach vorher eine Befruchtung
htte stattfinden knnen. Es ist nach Herrn Ernst nicht

wahrscheinlich ,
dass hier die Embryobildung wie bei

Caelebogyne auf einer adventiven Sprossung beruht; denn
diese scheint mit der Entstehung mehrerer Embryonen
(Polyembryoniej verbunden zu sein, was bei Disciphania
niemals vorkommt. Ob diese Annahme richtig ist, muss
die genauere Untersuchung lehren. Bemerkeuswerth ist

jedenfalls, dass Frchte nur au dem unteren, stark ver-

dickten und saftstrotzendeu Theile der abwrts gerichte-
ten Blthenstandspindel gebildet werden, was darauf

hinzudeuten scheint, dass das reichliche Vorhandensein
von Nhrstoffen Eintluss auf die Fruchtbildung hat.

F. M.

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrich Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. Fr die Kedaotion verantwortlich: Eduard Vieweg.
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H. A. Newton: Meteoriten, Meteore und

Sternschnuppen. (Address to the American

Association for the Adveucement of Science at Buffalo.

Aug. 18. 1886.)

Sie schenken mir heute Abeud eine Stunde, in der

ich zu Ihnen sprechen soll. Ich habe nicht so viel

Selbstvertrauen, dass ich mich fr berechtigt hielte,

zu einem solchen Auditorium ber einen jener weit-

umfassenden Gegenstnde zu sprechen, welche gleich-

zeitig alle Sectionen der Versammlung interessiren.

Die Fortschritte, die Frderangen und die Schwierig-
keiten in jedem einzelnen Gebiete sind am besten

den Forschern auf diesem Gebiete bekannt, und ich

wrde Ihnen keinen Gefallen erweisen
,

wollte ich

versuchen, dieselben zusammenzustellen und aufzu-

zhlen. Gestatten Sie mir lieber, wenn ich schon

einen Fehler begehe, diesen im entgegengesetzten
Extrem zu machen.

Vor zwei Jahren belehrte und entzckte uns alle

Ihr ausgezeichneter Prsident durch einen Vortrag
ber die schwebenden Probleme der Astronomie",

welcher Art sie seien
,
und welche Hoffnung wir

haben
,

sie zu lsen. Auf einen Gegenstand dieser

einen Wissenschaft, eiuen so untergeordneten Punkt,

dass er ihn passend nur kurz berhrte, will ich Ihre

Aufmerksamkeit lenken. Ich beabsichtige einige Stze
ber die Meteoriten, Meteore und Sternschnuppen

aufzustellen
,
von denen wir annehmen drfen ,

dass

sie mit Wahrscheinlichkeit als wahr betrachtet werden

knnen.
Indem ich versuche, Sie fr diesen Gegenstand zu

interessiren, der den Studien der meisten unter Ihnen

so fern liegt, zhle ich auf Ihr Verstndniss fr die

Einheit aller Wissenschaften und gleichzeitig auf den

starken Einfluss, den diese mysterisen Krper stets

auf das Einbildungsvermgen des Menschen gehabt
haben. In alten Zeiten wurden ber den Meteoriten,

welche vom Jupiter herunter gefallen sein sollten,

Tempel erbaut und gttliche Verehrung wurde ihnen

gezollt; und noch in jngstverflossenen Tagen wurde
ein Meteorstein , der im vorigen Jahre in Indien

niedergefallen, Gegenstand tglicher Salbungen und
anderer ceremonieller Verehrungen. In den grauen-
vollen Phantasien der Apokalypse werden die

Schrecken dadurch gesteigert, dass vom Himmel ein

grosser, wie eine Fackel brennender Stern" nieder-

fllt, und dass die Sterne auf die Erde fallen wie

ein Feigenbaum seine unreifen Feigen abwirft, wenn
er von einem starken Winde gerttelt wird". Der

grosse rothe Drache, der sieben Kpfe hat und zehn

Hrner und auf den Kpfen sieben Kronen" wird in

Gestalt einer riesigen Feuerkugel dargestellt. Sein

Schweif zieht den dritten Theil der Himmels-Sterne

nach sich und wirft sie zur Erde." Berichte ber

diese gefrchteten Gste werden unter dem Namen
der fliegenden Drachen berall auf den Blttern der

mnchischen Chroniken des Mittelalters gefunden. Die

Chinesen bestimmten Ofliciere, welche den Vorber-

gang von Meteoren und Kometen beobachten sollten,

weil man glaubte, dass sie ber das Wohl und Wehe
der Ilegierenden und des Volkes etwas zu sagen
haben.

Nachdem diese Krper in der letzten Zeit eine

sichere Stelle in der Wissenschaft erlangt, haben sie

ihre Schrecken eingebsst; aber in unserer Kenntniss

von ihnen ist so vieles noch Stckwerk und es bleibt

noch so viel Mysterises brig, dass es fast Mode

wurde, ber ihren Ursprung, ihre Wirkungen, und ihre

Beziehungen zu den anderen Krpern des Sonnen-

systems zu speculiren. Es war nicht schwierig und

auch ganz gewhnlich, diese Krper fr die Ursache

aller Arten von Erscheinungen zu erklren, fr die

man andere Ursachen nicht finden konnte.

Sie sollten herkommen vom Monde; sie sollten

von den Vulkanen der Erde herrhren; sie sollten

von der Sonne stammen; sie wurden von Jupiter und

den anderen Planeten hergeleitet; sie waren die Reste

von einigen zertrmmerten Planeten
;

sie kamen von

den Kometen her; sie waren Stcke von der Nebel-

masse, aus welcher das Sonnensystem entstanden; sie

stammten von den Fixsternen ;
sie kamen aus den

Tiefen des Raumes.

Sie versorgten die Sonne mit ihrer strahlenden

Energie; sie gaben dem Monde seine beschleunigende

Bewegung; sie zerbrachen Himmelskrper in Stcke;
sie warfen die Berge auf dem Monde auf; sie fhrten

reichen Zuwachs unseren geologischen Schichten zu
;

sie verursachten die Polarlichter
;

sie veranlassten

regelmssige und anregelmssige Aenderungen unseres

Wetters.
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Eine vergleichende Geologie wurde aus den Be-

ziehungen der irdischen Felsen zu den Meteoriten

aufgebaut; eine grosse Liste neuer thierischer

Formen ist aus ihren Concretionen bestimmt worden;
und der wahrscheinliche Ursprung des Lebens auf

unserem Planeten ist ihnen zugeschrieben worden.

Sie waren Trabanten der Erde
;

sie zogen in

Strmen und in Gruppen und in isolirten Bahnen um
die Sonne; sie wanderten in Gruppen und einzeln durch

die Sternrume; sie waren es, welche das Zodiakal-

licht reflectiren; sie bildeten die Schweife der Kometen;
die Sonnen-Corona rhrte von ihnen her; die langen
Strahlen der Corona waren Meteorstrme, von der

Kante gesehen.
Nahezu all diese Anschauungen sind von Mnnern

aufgestellt, die mit Recht wegen tchtiger eigener

Leistungen in der Frderung des menschlichen Wis-
sens hohen Ruf geniessen. Bei diesem Heer von

Speculatiouen wird es, wie ich hoffe, keine nutzlose

Vergeudung Ihrer Zeit sein, zu untersuchen, was wir

vernnftiger Weise fr wahrscheinlich wahr halten

drfen. Und wenn ich Ihnen keine neuen Hypothesen
werde zu geben haben, so fhre ich als Entschuldi-

gung an, dass fast alle mglichen bereits aufgestellt
sind. Diese Versammlung ist zwar dem Fortschritt

der Wissenschaft bestimmt; aber es ist ebenso eine

Frderung der Wissenschaft, wenn man falsche

Hypothesen zurckweist, wie wenn man gute auf-

stellt.

Ich beginne mit einigen Stzen, ber die gegen-

wrtig unter den Mnnern der Wissenschaft volle

Einigkeit herrscht. Diese Stze brauchen nur auf-

gestellt zu werden. Die Zahlenwerthe , welche ich

zu geben habe
,
drcken Mengen aus

,
welche der

Revision und massigen Aenderungen offen sind.

1. Die leuchtenden Bahnen der Meteore liegen
im oberen Theile der Erdatmosphre. Wenige, wenn

berhaupt welche, erscheinen in einer grsseren
Hhe als 100 Miles, und wenige werden in einer

geringeren Hhe als 30 Miles von der Erdober-

flche gesehen, ausser in den seltenen Fllen, wo
Steine und Eisenmassen auf den Boden fallen. All

diese Meteor-Bahnen werden von Krpern veranlasst,

welche von ausserhalb in die Luft kommen.
2. Die Geschwindigkeiten der Meteore in der

Luft sind derjenigen der Erde in ihrer Bahn um die

Sonne vergleichbar. Es ist nicht leicht, die genauen
Werthe dieser Geschwindigkeiten zu bestimmen, doch
knnen sie annhernd festgestellt werden als gleich
50 bis 250 mal die Geschwindigkeit des Schalles in

der Luft, oder einer Kanonenkugel.
3. Eine nothwendige Folge dieser Geschwindig-

keiten ist, dass die Meteore sich um die Sonne als

Centralkrper bewegen, und nicht um die Erde.

4. Es giebt vier Kometen, welche zu vier perio-
dischen Sternschnuppen -Schwrmen in Beziehung
stehen, die an den Tagen: April 20., August 10., No-
vember 14. und November 27. eintreffen. Die Meteo-

roiden, welche jeden dieser Sternschnuppen-Schwrme
erzeugt haben, bilden Gruppen, von denen sich jede
in einer besonderen Bahn bewegt, hnlich der des

entsprechenden Kometen. Die Krper sind jedoch

jetzt zu weit von einander entfernt, um gegenseitig
ihre Bewegungen merklich zu beeinflussen.

5. Die gewhnlichen Sternschnuppen unterscheiden

sich in ihrem Aussehen und ihrer Erscheinung nicht

wesentlich von den Individuen in den Sternschnuppen-
Schwrmen.

(>. Die Meteoriten verschiedener Flle unter-

scheiden sich von einander in ihrer chemischen Zu-

sammensetzung, in ihren mineralogischen Formen
und in ihrer Festigkeit. Aber bei all diesen Verschie-

denheiten haben sie besondere gemeinsame Eigen-
schaften, welche sie von irdischen Gesteinen voll-

stndig unterscheiden.

7. Die eingehendsten Untersuchungen konnten
keine Spur organischen Lebens in den Meteoriten

entdecken lassen.

Diese Stze werden von den Mnnern der Wissen-

schaft allgemein anerkannt. Wir wollen nun andere

betrachten, welche nur zgernd angenommen worden
und zuweilen auch geleugnet worden sind.

Mit einem hohen Grade von Zuversicht knnen
wir annehmen, dass die Sternschnuppen feste Krper
sind. Wenn wir sie sehen, sind sie discrete Krper,
die selbst in sehr reichen Schwrmen durch weite

Rume von einander getrennt sind. Wir sehen sie

die Luft einige Miles weit durchdringen ,
das ist

doch mindestens viele hundert Male ihren Durchmesser.
Man sieht sie zuweilen in Stcke zerbrechen. Man
sieht sie manchmal in der Luft aufblitzen und man hat

guten Grund zu glauben, dass sie erst aufblitzen, be-

vor sie sichtbar werden.

Dies sind nun keine Erscheinungen, die man von
einer Gasmasse erwarten darf. In erster Reihe muss
eine kugelige Stoffmasse in der Entfernung der Erde
von der Sonne, die sich unter keinem Zwang befindet

und die keine eigene Expansions- oder Cohsions-
kraft besitzt, eine grssere Dichte haben als die Luft

unter ein Sechstel Millimeter Druck; denn sonst

wrde die Sonne durch ihre ungleiche Anziehung
ihrer Theile dieselbe zerstreuen. Knnen wir uns
nun denken, dass eine kleine Gasmasse ohne usseren

Zwang, ihrer elastischen Kraft zu widerstehen, eine

so grosse Dichte behlt?
Aber angenommen, dass eine solche Masse existire,

und dass ihre grssten und kleinsten Dimensionen
nicht sehr ungleich sind, angenommen ferner, dass

sie die Luft mit einer jdanetarischen Geschwindigkeit
trifft, knnen wir dann als sichtbares Resultat eine

Sternschnuppe haben V Wenn ein fester Meteorit mit

einer hnlichen Geschwindigkeit in die Luft kommt,
wird seine Oberflche verbrannt, oder abgeschmolzen.
Iu der That haben die Eisenmassen und viele von
den Meteor-Steinen jene wunderbaren Grbchen oder

Npfchen, welche, wie Herr Daubree gezeigt, gut

nachgeahmt werden durch die Erosion im Innern

einer Stahlkanone in Folge anhaltender Anwendung
von Pulver unter hohem Druck. Sie werden auch

nachgeahmt durch die Wirkung von Dynamit auf

Stahlmassen, in deren Nhe es explodirt. Solch ge-

waltigen Widerstand msste jene Gasmasse aushalten!

Die erste Wirkung wrde also sein, die Masse abzu-

platten, denn sie ist elastisch, die nchste, sie zu

zerstreuen, denn sie hat keine Cohsiou. Wir wrden
also einen Blitz sehen statt eines lang brennenden

Lichtstreifens. Die Blasse, welche die Sternschnuppe
veranlasst, kann kaum anders, denn als fester Krper
gedacht werden.

Weiter knnen wir vernnftiger Weise annehmen,
dass die Krper, welche die Sternschnuppen, die

grossen Feuerkugeln und die Steine liefernden Meteore
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veranlassen, sinmtlicb einer Klasse angehren. Sie

unterscheiden sich in der Art des Materials, in der

Dichte und in der Grsse. Aber von der blassesten

Sternschnuppe bis zum grssten Steiumeteor finden

wir so allmlige Abstufungen, dass keine Grenz-

linie sie in Klassen theilen kann. Sie sind sich in

folgendem hnlich:

1. Jeder dieser Krper erscheint als Feuerkugel,

welche den sichtbaren Himmel durchzieht, gerade
so wie eine einzelne, feste, glhende, oder brennende

Masse es thun wrde.
2. Jeder wird in demselben Theile der Atmo-

sphre Lieschen und bewegt sich durch den oberen

Theil derselben. Die Steine gelangen freilich auf

den Boden, aber der leuchtende Theil ihrer Bahn

endet gewhnlich hoch oben in der Luft.

3. Jeder hat eine Geschwindigkeit, welche eine

Bahn um die Sonne voraussetzt.

4. Die Glieder einer jeden Klasse haben schein-

bare Bewegungen, welche gemeinsame Beziehungen
zum Horizont, zur Ekliptik und zur Richtung der

Erdbewegung voraussetzen.

5. Eine wolkenartige Spur wird zuweilen lngs
der Bahn der Steinmeteore und der Sternschnuppen

zurckgelassen.
. Sie haben gleiche Verschiedenheiten der Farben,

obwohl sie in kleinen Meteoren naturgemss weniger
intensiv und nicht so mannigfach combinirt sind, wie

in grossen.

Kurz, wenn die Krper, welche die verschiedenen

Arten von Feuerkugeln erzeugen, die Verschieden-

heiten der Grsse und des Materials besssen ,
die

wir bei den Meteoriten finden, so wrden alle Unter-

schiede im Aussehen erklrt werden; whrend anderer-

seits ein Theil der Aehulichkeiten, welche die Arten

des Dahinfliegens charakterisiren, auf etwas Gemein-

sames in den astronomischen Beziehungen der sie

erzeugenden Krper hinweisen.

Diese Aehnlichkeit der verschiedenen Grade leuch-

tender Meteore ist nicht von allen Mnnern der Wissen-

schaft zugestanden worden. Besonders wurde sie

nicht angenommen von Ihrem letzten Prsidenten,

Prof. J. Lawrence Smith, der durch seine Studien

unsere Kenntnisse von den Meteoriten so wesentlich

erweitert hat. Der einzige Einwand jedoch, der, so-

viel ich weiss, gegen die Verwandtschaft der Meteo-

riten mit den Sternschnuppen -Meteoren vorgebracht

worden, und der einzige Einwand, von dem ich zu

begreifen vermchte, dass er ein scheinbares Gewicht

besitze, ist die Thatsache, dass keine Meteoriten sicher

bekannt sind, welche von Sternschnnppen-Schwrmen
herstammen. Dieser Einwand ist verstndig, und

ist sowohl von Mineralogen wie von Astronomen er-

hoben worden als eine vollkommene Widerlegung gegen
das Argument fr die gemeinsame Natur aller Meteore.

Aber welches ist sein wahrer Werth V Aus den letzten

hundert Jahren kennen wir fnf oder sechs Stern-

schnuppen -Schwrme von betrchtlicher Intensitt.

Der Einwand behauptet also, dass, wenn die dabei

gesehenen Krper den anderen Meteoren hnlich

wren, wir Grund haben wrden zu erwarten, dass

unter so vielen 100 Millionen einzelner Stern-

schnuppen eine grosse Anzahl von Steinen zur Erde

gekommen und aufgefunden sein wrde.
Lassen Sie uns nun sehen, wie viele solcher Steine

wir erwarten knnten. Eine vernnftige Schtzung

der Gesammtzahl der Meteore in all diesen fnf oder

sechs Sternschnuppen-Schwrmen zusammen, macht

sie etwa gleich der Zahl der gewhnlichen Meteore,

welche in sechs oder acht Monaten in die Luft kom-

men. Da wir die Zahlen nur schtzen knnen, die

wir bei einigen von den Schwrmen gesehen haben,

wollen wir annehmen, dass die Gesammtzahl bei allen

Sternschnuppen-Schwrmen gleich sei den Erschei-

nungen der gewhnlichen Meteore in einem Jahre.

Die durchschnittliche jhrliche Anzahl von Stein-

Meteoren bekannten Datums, von denen Proben sicher

bekannt sind , war whrend dieses Jahrhunderts

etwa 2y2 .

Nehmen wir nun an, dass die leuchtenden Meteore

smmtlich hnlichen Ursprung und astronomische

Beschaffenheit haben
;
und nehmen wir ferner an,

dass das Mengenverhltniss der grossen Meteore und

derjenigen, die geeignet sind, ganz, ohne Zerstrung,
durch die Luft zu kommen, unter den Meteoren der

Sternschnuppen-Schwrme dasselbe ist
,
wie bei den

anderen Meteoren. Mit diesen zwei Annahmen wrden
wir bei hundertjhriger Erfahrung zwei oder viel-

leicht drei Steinflle erwarten knnen, von denen wir

whrend aller sechs Sternschnuppen-Regen zusammen-

genommen Exemplare auffinden knnten. Mehr als

zwei oder drei zu verlangen, heisst fordern, dass die

Meteore der Sternschnuppen-Schwrme uns mehr

geben als die anderen Meteore. Dass wir diese zwei

oder drei nicht erhalten haben, mag von einem Zu-

fall herrhren oder von irgend einer Besonderheit in

der Natur der Gesteine des Biela' sehen oder Tem-

pel 'sehen Kometen. Sehr schwach aber ist das

Fundament, auf dem eine Zurckweisung der gemein-
samen Natur von Objecten ruht

,
die so hnlich im

Aussehen und Verhalten sind, wie die grossen und

kleinen Meteore.

Es kann somit als rationell angenommen werden,

dass die Sternschnuppen und Stein-Meteore, sowie all

die Zwischenformen der Feuerkugeln hnliche Er-

scheinungen sind. Was wir von den einen wissen,

kann mit passender Vorsicht benutzt werden, That-

sachen in Betreff der anderen zu lehren. Aus der

mineralogischen und physikalischen Natur der ver-

schiedenen Meteoriten knnen wir Schlsse ziehen auf

die Sternschnuppen, und ans den Thatsachen, welche

ber die Sternschnuppen festgestellt sind, knnen wir

Vermuthungen ber den Ursprung und die Geschichte

der Meteoriten ableiten. So ist es vernnftig anzu-

nehmen ,
dass die Sternschnuppen aus solchen Sub-

stanzen und verschiedenartigen Stoffen bestehen, wie

sie in den Meteoriten gefunden werden. Da anderer-

seits die Sternschnuppen-Schwrme sicher zu den Ko-

meten in Beziehung stehen, so ist es vernnftig, auch

nach einer Beziehung der Meteoriten zu den astrono-

mischen Krpern und Systemen ,
von denen die Ko-

meten einen Theil bilden, zu suchen.

Diese gemeinsame Natur der Stein-Meteore und

der Sternschnuppen befhigt uns, eine Vorstellung

ber die Massen der Sternschnuppen zu gewinnen,

die, wenn auch nicht ganz bestimmt, doch sehr werth-

voll ist. Wenige Meteorsteine wiegen mehr als ein-

hundert Pfund; die reichlichsten Steinflle haben nur

einige hundert Pfund geliefert, doch ist die Masse

der Meteoreisen grsser. Bercksichtigt man noch

die nicht aufgefundenen Bruchstcke und die in der

Luft verstreuten Theile, so kann man annehmen,
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dass solche Meteore beim Eintritt in die Luft eine

Tonne wiegen, oder vielleicht mehrere Tonnen. Die

Explosion eines solchen Meteors wird 100 Miles in

der Runde gehrt; sie erschttert die Luft und die

Huser in weitem Gebiete, wie ein Erdbeben. Die

Grsse und Helligkeit des Lichtes einer gewhn-
lichen Sternschnuppe ist soviel kleiner als die des

Meteorsteins, dass es rationell ist, anzunehmen, dass

die gewhnlichen Meteoroiden eher Pfunde oder Unzen,
als Tonnen wiegen.

Massenbestimmungen sind gemacht worden durch

Messung des Lichtes und Berechnung der Energie,
die nothwendig ist, das Licht zu erzeugen. Diese

mssen als die unteren Grenzen der Grsse betrachtet

werden, da ein grosser! heil der Energie der Meteore

in Wrme und in Bewegung der Luft verwandelt

wird. Die kleineren
,
dem blossen Auge sichtbaren

Meteore knnen ohne erheblichen Fehler als von der

Grsse der Kieselsteine betrachtet werden, wobei

jedoch dem unbestimmten Ausdrucke Kiesel" eine

grosse Breite gestattet wird.

Diese Thatsachen in Betreff der Massen der Stern-

schnuppen fhren zu wichtigen Folgerungen. In erster

Reihe sind die Meteore nicht der Heizapparat der

Sonne. Wir knnen innerhalb bestimmter Fehler-

grenzen die von der Sonne ausgesandte Strahlungs-

energie messen und berechnen. Die Meteoroiden, die

gross genug sind
,
um dem blossen Auge sichtbare

Sternschnuppen zu geben, sind sehr unregelmssig
im Rume vertheilt, den die Erde durchwandert; aber

durchschnittlich ist jeder zwei oder dreihundert Miles

von seinen Nachbarn entfernt. Wenn diese Meteoroiden

die Strahlungsenergie der Sonne ersetzen sollen, dann

zeigt eine einfache Berechnung, dass die Stern-

schnuppen durchschnittlich eine ungeheuer viel grssere
Masse haben mssten

,
als die reichlichsten Steinflle

geliefert haben.

Ferner muss, wenn diese Meteoroiden die Quelle
der Sonnenwrme sind, ihre directe Wirkung auf die

Wrme der Erde durch ihr Anprallen an unsere Atmo-

sphre gleichfalls sehr gross sein; whrend die Novem-
ber -Sternschnuppen -Schwrme, von denen einige in

wenig Stunden die Meteoroiden -Menge eines ganzen
Monats geben, von keiner merklichen Wrmezunahme
in der Luft gefolgt zu sein scheinen.

Weiter knnen die Meteoroiden nicht die Beschleu-

nigung der mittleren Bewegung des Mondes veran-

lassen. In verschiedener Weise verkrzen die Me-
teore den Monat, der durch den Tag gemessen wird.

Indem sie auf die Erde und den Mond fallen
,
ver-

grssern sie die Masse beider und machen, dass der

Mond sich schneller bewegt. Sie hemmen die Bewe-

gung des Mondes und indem sie ihn so der Erde

nher bringen , verkrzen sie den Monat. Sie be-

lasten die Erde mit Stoff, der kein Rotationsmoment

besitzt, und verlngern so den Tag. Die Menge
von Substanz, welche auf die Erde fallen muss, um
auf diese Weise die beobachtete Beschleunigung der

Erdbewegung zu erzeugen, ist von Professor Oppol-
zer berechnet worden. Aber dies Resultat wrde fr
jeden Meteoroiden eine ungeheure Masse erfordern,

eine viel zu grosse, als dass dies fr mglich gehalten
werden kann.

Ferner muss die Annahme, dass solch kleine

Krper, die selbst in den dichtesten Schwrmen so

zerstreut sind
,
die Kometen oder andere Himmels-

krper zu zertrmmern vermgen ,
und ebenso ihre

Fhigkeit durch Auffangen der Sonnenstrahlen unser

Wetter zu beeinflussen, in Ermangelung des directen

Beweises vom Gegentheil mindestens als unbedeutend

betrachtet werden. Ebenso ist auch ihr Einfluss auf

geologische Vernderungen durch Vermehrung der

Erdschichten zweifellos bedeutend berschtzt worden.

In Millionen Jahren kommt unter dem jetzigen Ver-

hltnisse bei 15 Millionen Meteoren tglich in der

Luft etwa eine Sternschnuppe oder ein Meteor auf

jeden Quadratfuss Erdoberflche.

Einen hinreichenden Reichthum von Meteoren in

vergangenen Zeiten anzunehmen, damit sie eine dieser

Wirkungen gehabt htten , wre, mindestens gesagt,
aus hypothetischen und nicht aus bekannten Erschei-

nungen schliessen. Dasselbe kann gesagt werden von

der Behauptung, dass die Berge des Mondes von dem

Anprall der Meteoriten herrhren. Ungeheuer grosse
Meteoriten mssten in den vergangenen Zeiten will-

krlich angenommen werden und dazu eine sehr

eigenthmliche, plastische Beschaffenheit der Mond-

substanz, damit das Anprallen eines Meteoroiden im

Monde Vertiefungen erzeuge von 10, 50 oder

100 Miles im Durchmesser, die umgeben sind von

steilen Gebirgswnden von 2
,
3 und 4 Miles Hhe,

deren Wlle nicht wieder einsinken konnten.

Die bekannten ,
sichtbaren Meteore sind nicht

gross genug, noch zahlreich genug, um die verschie-

denen Arbeiten zu verrichten, die ich aufgezhlt habe.

Knnten wir nun nicht annehmen, dass eine unend-

liche Anzahl von ungemein kleinen Meteoroiden im

Rume schweben, in die Sonne fallen, in unsere Luft

kommen und vom Monde aufgefangen werden? Knn-
ten wir nicht annehmen, dass einige dieser verschie-

denen Resultate, welche nicht herrhren knnen von

Meteoroiden, die gross genug sind, dass wir sie in die

Luft eintreten sehen
,
von diesem feineren, unmerk-

lichen, kosmischen Staube veranlasst werden V Ja

wir knnen eine solche Aunahme machen. Ohne
Zweifel existiren Mengen dieser kleinsten ,

durch den

Piaum wandernden Partikelchen. Aber die Wissen-

schaft verlangt nicht nur eine wirkliche Ursache,

sondern diese muss auch eine hinreichende Ursache sein.

Es muss auch genug von diesem Stoffe da sein, um
die ihm zugeschriebene Arbeit zu leisten. Gegen-

wrtig haben wir keinen Beweis dafr, dass die ge-

sammte vorhandene Menge solch feinen Staubes sehr

gross ist. Es ist zu hoffen
,

dass wir durch die

Sammlung und Prfung des Meteorstaubes bald etwas

ber die Menge, welche unsere Erde empfngt, er-

fahren werden. Bis wir dies erfahren, knnen wir

nur in allgemeinen Ausdrcken Vermuthungen an-

stellen. Wenn so viel Materie in unsere Atmosphre
kme, als diese verschiedenen Hypothesen verlangen,

wrde sie sich ohne Zweifel uns bemerkbar machen

in dem Aussehen des Abendhimmels und in einer

viel grsseren Ablagerung von Meteorstaub als jemals

gefunden worden.

Ein meteorischer Ursprung ist auch dem Lichte

der Sonnen -Corona zugeschrieben worden. Es ist

nicht irrationell anzunehmen ,
dass die Menge der

Meteoroiden Substanz nach der Sonne hin zunehmen

muss, und dass das Leuchten einer solchen Substanz

in der Nhe der Sonnenoberflche bedeutend grsser
sein wird. Aber es ist schwierig, auf Grund einer

solchen Hypothese die strahlige Structur, die Lcken
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und die Gestalt der gekrmmten Linien, welche die

ausgesprochenen Eigentmlichkeiten der Coi'ona

bilden, zu erklren. Diese scheinen unvereinbar mit

irgend einer vorstellbaren Anordnung der Meteoroi-

den in der Nachbarschaft der Sonne. Wenn die

Meteoroiden zufllig angeordnet sind, msste ein

gleichmssiges Erblassen des Lichtes stattfinden,

wenn wir uns von der Sonne entfernen. Wenn die

Meteoroiden in Schwrmen lngs der Kometenbahnen
vorhanden sind, mssen alle Linien, welche Licht

und Schatten in der Corona begrenzen, offenbar Pro-

jectionen von Kegelschnitten sein, deren Brennpunkt
der Mittelpunkt der Sonne ist. Gekrmmte Linien

giebt es zwar reichlich im Coronalicht, aber nach den

Zeichnungen der Beobachter und auf den Photogra-

phien scheinen sie solchen Projectionen von Kegel-
schnitten ganz unhnlich zu sein. Nur wenn man
den Beobachtungen Gewalt anthnt , kann man die

Curven zu Reprsentanten von solchen Projectionen
machen. Sie sehen aus, als rhrten sie mehr von

Krften an der Oberflche der Sonne her als von sol-

chen in ihrem Mittelpunkte. Wenn diese complicir-
teu Linien irgend welchen meteoroidischen Ursprung
haben (was sehr unwahrscheinlich zu sein scheint),

so wrden sie eher an die Erscheinungen der Kome-
tenschweife als an Meteoroiden-Schwrme oder an ein-

zelne Meteore denken lassen. Die Hypothese, dass

die langen Lichtstrahleu, die man zuweilen whrend
einer Sonnenfinsterniss sich mehrere Grade von der

Sonne erstrecken sah, von der Seite gesehene Meteor-

strme seien, scheint mglich, aber nicht wahrschein-

lich zu sein.

Die Dauer der Erscheinung eines Meteors ist nur

eine Secunde, oder hchstens wenige Secunden, ausser

wenn ein grosses Steine niedersendet, die bei uns blei-

ben. Was knnen wir hieraus ber seine Geschichte

und Entstehung lernen ?

Um den Anfang dieses Jahrhunderts ,
als kleine

Meteore fr irgend eine Form von Elektricitt gehal-
ten wurden, wurden die Meteoriten sehr allgemein
als von den Mondvulkanen ausgeworfen aufgefasst.

Als aber die Ueberzeugung Boden gewann, dass die

Meteoriten sich nicht um die Erde
,
sondern um die

Sonne bewegen , sah man ein , dass die Mondvulkane
sehr thtig gewesen sein mssten ,

htten sie eine so

ungeheure Zahl von Steinen ausgesendet, als noth-

weudig wre, damit wir sie so hufig treffen. Als

dann weiter erwogen wurde, dass kein Beweis dafr

vorliege, dass die Mondvulkane jetzt thtig sind, und
dass sie, als sie thtig gewesen, viel wahrscheinlicher

offene Lavaseen gebildet haben, welche nicht geeig-
net sind, solche Massen auszuschleudern, verlor die

Vorstellung des lunaren Ursprungs der Meteoriten

allmlig an Boden.

Aber die Identitt der Meteoriten mit den Stern-

schnuppen steigert, wenn sie wahr ist, die Schwie-

rigkeit ins Hudertfache und wrde verlangen, dass

die Kometen denselben Ursprung haben wie die Me-
teoriten. Kein Mensch aber behauptet, dass die Ko-
meten vom Monde kommen.

Dass die Meteoriten von den Vulkanen der Erde
herstammen , wird noch von einigen Forschern be-

hauptet, besonders von dem ausgezeichneten Knig-
lichen Astronomen fr Irland. Die Schwierigkeiten
dieser Hypothese sind aber ungemein gross. In erster

Reihe sind die Meteoriten irdischen Gesteinen nicht

hnlich. Einige Mineralien in ihnen sind den Mine-

ralien in den Felsmassen hnlich. Einige Eisen sind

hnlich den terrestrischen Eisen Grnlands. Aber

noch ist kein Gestein auf der Erde gefunden worden,
das flschlich fr einen Meteoriten irgend eines der

200 bis 300 bekannten Steinflle gehalten worden

wre. Es ist richtig, dass die Meteoriten in manchen

Eigenheiten den tieferen, irdischen Gesteinen gleichen,

aber die beiden sind sich im Ganzen unhnlich.

Die irdischen Vulkane mssten auch ganz wun-
derbar activ gewesen sein ,

htten sie eine solche

Menge von Meteoriten ausgeworfen, welche die Zahl

der Steinflle erklren kann, die wir kennen, und die

wir mit gutem Grunde als wirklich erfolgt annehmen.

Die Vulkane mssten auch ganz wunderbar krftig

gewesen sein. Die Meteoriten kommen zu uns mit

planetarischen Geschwindigkeiten. Whrend sie die

dnne, obere Luft durchwandern, werden sie durch

das widerstehende Medium verbrannt und zertrm-

mert. Lange bevor sie den zehnten Theil der

Atmosphre durchwandert haben, werden die Meteo-

riten gewhnlich aufgehalten und fallen zu Boden.

Wenn diese Krper von den Erdvulkanen ausgewor-
fen wren, mssten sie die obere Luft mit derselben

Geschwindigkeit verlassen, mit der sie nun zu ihr

wiederkehren. Welche Energie msste dem Meteo-

riten ertheilt worden sein
,
bevor er den Vulkan ver-

liess, damit er unsere ganze Atmosphre durchziehen

und sich von der Erde mit planetarischer Geschwin-

digkeit entfernen knnte. Ist es vernnftig zu glau-

ben, dass Vulkane jemals so krftig gewesen , oder

dass die Meteoriten eine solche Reise berlebt

htten ?

Kein Mensch behauptet, dass die Meteore der

i Sternschnuppen , oder die sie begleitenden Kometen

!
von den Vulkanen der Erde kommen. Den Meteo-

riten einen irdischen Ursprung zuschreiben, heisst

somit die Beziehung der Sternschnuppen zu den

Meteorsteinen leugnen. Jeder Grund fr ihre Aehn-

lichkeit ist ein Argument gegen den irdischen Ur-

sprung der Steine. Annehmen, dass die Meteore von

irgend welchen Planeten kommen, welche Atmosph-
ren haben, bietet Schwierigkeiten, die nicht unhn-
lich und gleich ernst sind, wie die in der Theorie

vom irdischen Ursprnge liegenden.

Die Hypothese, dass die Meteoriten von der Sonne

abstammen
,

ist ernstlich behauptet worden und ver-

dient ernste Widerlegung. Die erste Schwierigkeit

dieser Hypothese ist, dass feste Krper von der

heissen Sonne kommen mssten. Ausserdem mssten
I sie ohne Zerstrung durch eine Atmosphre von ge-

j waltiger Dicke gegangen sein. Ferner ist noch eine

geometrische Schwierigkeit vorhanden. Der von der

Sonne abgeschleuderte Meteorit wrde unter dem Gra-

vitationsgesetze nahezu in einer geraden Linie sich

fortbewegen und wieder in die Sonne zurckkommen.

Wenn er in seinem Laufe in die Erdatmosphre ge-

langte, msste seine relative Bewegung, die, welche

wir sehen, in einer zur Ekliptik parallelen Linie liegen,

ausser so weit sie durch die Attraction der Erde etwas

afficirt ist. Eine grosse Zahl dieser Meteore, und

zwar die meisten, wenn nicht alle gut beobachteten

Feuerkugeln, sind sicherlich nicht in solchen Bahnen

gewandelt. Sie kamen nicht von der Sonne.

Es war eine beliebte Hypothese, dass die Meteo-

riten von einem durch innere Katastrophe zertrm-
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inerten Planeten herstammen. Namentlich die Mine-

ralogen knnen vieles zu Gunsten dieser Ansicht an-

fhren. Die Untersuchungen von Herrn Stanislas
Meunier und Anderen her die Structur der Meteo-

riten hat viele Thatsachen aus Licht gebracht, welche

diese Hypothese annehmbar machen. Sie erfordert

jedoch, dass das Steinmeteor nicht als gleichartig mit

dem Sternschnuppenmeteoren betrachtet werde, denn

Niemand wird jetzt ernstlich behaupten, dass die

Kometen Bruchstcke eines Planeten seien. Die

Hypothese von der Existenz eines solchen Planeten

ist an sich willkrlich , und es ist schwer zu hegrei-
fen

,
wie irgend eine Masse, die durch die Wirkung

der Schwerkraft oder durch andere Krfte sich zu-

Bammengehuft hat, durch innere Krfte in Stcke
zertrmmert werde, und wie diese Stcke ausein-

ander geworfen werden knnen. Die Zerreissung
eines solchen Planeten durch innere Krfte, nachdem
er durch Abkhlung seine ursprngliche Energie

grsstentheils verloren, wird sich ganz besonders

schwer erklren lassen.

Wir knnen also weder den Mond, noch die Erde,
noch die Sonne, noch irgend einen der anderen

grossen Planeten, noch einen zertrmmerten Planeten

als die Urheimath der Meteoroiden betrachten, ohne

ernste, wenn nicht unberwindliche Schwierigkeiten
zu treffen. Da aber mehrere von ihnen in vergan-

gener Zeit sicherlich mit Kometen in Verbindung
waren, und da wir keine Grenze ziehen knnen zwi-

schen Sternschnuppen und Steinmeteoren, so ist es

sehr natrlich anzunehmen, dass sie alle einen kome-

tarischen Ursprung haben. Giebt es unberwindliche

Einwnde, die gegen die Hypothese vorgebracht wor-

den, dass alle Meteoroiden von hnlicher Natur sind

wie die Kometen, dass sie in Wirklichkeit Bruchstcke
von Kometen ,

oder zuweilen selbst kleine Kometen
sind? Wenn solche Einwnde existiren, mssen sie

vorzugsweise von Mineralogen herrhren, und darauf

beruhen, was diese in der inneren Structur der Meteori-

ten gefunden haben. Die Astronomie hat bisher noch

keinen Einwand erhoben. Es scheint zwar sonderbar,

dass Kometen in Stcke zerbrechen, aber die Astrono-

men geben es zu, da es eine beobachtete Thatsache

ist. Es ist sonderbar, dass Gruppen dieser kleinen Kr-
per vor und hinter den Kometen auf den Bahnen der

letzteren sich bewegen ,
aber die Astronomen geben

dies als Thatsache zu, wenigstens bei vier Kometen.
Astronomisch bietet es keine grssere Schwierigkeit,
den sporadischen Meteoren, den grossen Feuerkugeln
und den Meteorsteinen gleichen Ursprung zuzu-

erkennen wie den Meteoren der Sternschnuppen-
Schwrme. Wenn also der kometarische Ursprung
der Meteoriten unzulssig sein sollte, mssen die

Einwnde hauptschlich von der Natur und Structur

der Meteorsteine und -Eisen hergeleitet werden.

Kann der Komet in seinem Leben und in seiner Ge-

schichte die verschiedenen Umstnde und Krfte lie-

fern, die nothwendig sind zur Bildung und zum
Wachsen dieser eigenthmlichen Structuren ?

Es ist nicht nothwendig, bei der Beantwortung
dieser Frage, die tausend schwierigen Probleme zu

lsen, welche ber den Ursprung und das Ver-

halten der Kometen aufgestellt werden knnen. Die

Kometen existiren in unserem System und haben
ihr' 1 eigene Entwickelung, welches auch unsere Theo-

rien in Betreu' derselben sein mgen. Fr meinen

gegenwrtigen Zweck wird es gengen ,
als wahr-

scheinlich die gewhnliche Hypothese anzunehmen,
dass sie erst aus Nebelmasse verdichtet worden, dass

diese Materie entweder die ussersten Theile des

ursprnglichen Sonnennebels gewesen, oder von unse-

rem System ganz unabhngiger, durch den Raum zer-

streuter Stoff. In beiden Fllen nimmt man an, und
muss wahrscheinlich annehmen, dass der Komet sich

weit entfernt von der Sonne condensirt habe. Diese Ver-

einigung erfolgte nicht zu einem grossen Krper, der

spter durch Zerfall oder durch die Sonnenwirkung
zertrmmert worden. Die Verschiedenheiten der Lage
der Kometenbahnen scheint nach einer solchen Hypo-
these unerklrlich. Gesonderte Verdichtungscentra
mssen vielmehr angenommen werden, und auch

a priori sind sie nicht unrationell. Dies ist berall

in der Natur viel eher die Regel als die Annahme.
Nehmen wir also eine solche ursprngliche Ver-

dichtung des Kometen in der Klte des Raumes an,

und dass der Komet eine sehr kleine Masse besitzt,

verglichen mit der Masse der Planeten; fgen wir

dem die bekannte sptere Geschichte der Kometen

zu, wie wir sie am Himmel sehen. Haben wir hierin

bekannte Krfte, Vernderungen und Zustnde von

solcher Intensitt und Mannigfaltigkeit, wie die innere

Structur der Meteoriten es fordert? Welches diese

Structur sei, und welcher Zustand existirt haben

msse zur Zeit und am Orte ihrer ersten Bildung
und whrend ihrer spteren Umgestaltungen, das

knnen uns die Mineralogen besser sagen als die Astro-

nomen. Lange Zeit wurde ohne Bedenken angenom-
men, dass diese Krper eine grosse Wrme fr ihre

erste Consolidirung gebraucht haben mssten. Ihre

Aehnlichkeit mit den vulkanischen Gesteinen der

Erde ist von den Mineralogen betont worden. Prof.

J. Lawrence Smith behauptete 1855 ohne Vor-

behalt , dass sie einer mehr oder weniger langen

Feuerwirkung unterworfen gewesen seien, entsprechend

derjenigen der irdischen Vulkane. Director Haidin-

ger sagte 1861: Bei unserer jetzigen Kenutniss

der Naturgesetze knnen diese charakteristischen kri-
stallinischen Formationen nur in die Existenz getre-

ten sein unter der Wirkung hoher Temperaturen und

mchtigen Druckes." Die Aehnlichkeit dieser Steine

mit den tieferen feurigen Gesteinen der Erde, die

durch die Versuche des Herrn Daubree nachgewiesen
worden, bekrftigte diese Ueberzeugung. Herr Sorby
sagte 1877: es scheint mir, dass die Bedingungen,
unter denen Meteoriten sich gebildet haben

, solche

gewesen sein mssen, dass die Temperatur hoch

genug war, um steinige Massen zu Glas zu schmelzen,

dass die Theilchen unabhngig von einander in einer

glhenden Atmosphre existirt haben konnten, hefti-

gen, mechanischen Strungen unterworfen; dass die

Gravitationskraft gross genug gewesen, diese feineu

Partikelchen zu soliden Massen zu sammeln, und dass

diese in einer solchen Lage gewesen, dass sie meta-

morphosirt, weiter in Stcke zerbrochen, und wieder

vereinigt worden".

Wenn nun die Meteoriten nur an einer heissen

Stelle haben ins Leben treten knnen, dann muss der

Krper, in dem sie gebildet worden, wie es scheint,

ein grosser gewesen sein. Aber die Kometen schei-
'
nen im Gegentheil zu kleinen Massen sich vereinigt
zu haben. Die Vorstellung, dass Wrme zur Bildung
dieser Mineralien nothwendig gewesen, war zuerst
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eine natrliche. Alle anderen Gesteinsbildungen sind

das Resultat von Processen, welche Wasser, oder Feuer

oder Metamorphismus involviren. Alles stimmt aber

darin berein, dass die Meteoriten nicht gebildet sein

konnten in Gegenwart von Wasser oder freien Sauer-

stoffs. Welcher Schluss wre also rationeller als der,

dass Wrme in Gestalt von vulkanischer oder meta-

morphischer Wirkung zugegen gewesen?
Die neuesten Untersuchungen der Meteoriten und

hnlicher Steine, besonders die Errterungen ber die

gediegenen Eisen Grnlands und die Gesteine, in

welche sie eingebettet sind, brachten die Mineralogen,
wenn ich recht unterrichtet bin, dahin, ihre An-

schauungen zu modificiren. Grosse Wrme wird bei
|

der ersten Erstarrung der Meteormassen nicht mehr

fr so wesentlich gehalten. In einer jngsten Arbeit

sagt Herr Daubree: Es ist hchst merkwrdig,
dass trotz ihrer grossen Tendenz zu einer vollkom-

men deutlichen Krystallisatiou die Silicatverbindun-

gen, welche die Meteoriten ausmachen, dort nur als

sehr kleine Krystalle vorkommen, alle durch einander

geworfen, als wren sie nicht durch den geschmolze-
nen Zustand hindurchgegangen. Wenn wir nach

etwas Aehnlichem um uns blicken wollen, knnten
wir sagen ,

dass anstatt uns an die langen Eisnadeln

zu erinnern, welche das flssige Wasser beim Gefrie-

ren bildet, die feinkrnige Structur der Meteoriten

eher der des Rauhreifs und des Schnees hnlich ist,

welche bekanntlich herrhrt von dem unmittelbaren

Uebergange des atmosphrischen Wasserdampfes in

den festen Zustand". Ebenso schliesst Dr. Reu seh
aus der Untersuchung der skandinavischen Meteoriten,

dass es nicht nthig sei, vulkanische oder andere

Processe anzunehmen, welche auf einem grossen, fr-

her existirenden Himmelskrper, der spter in Trm-
mer zerfallen, stattgefunden".

Die Meteoriten sind den Laven und Schlacken

auf der Erde hnlich. Diese bilden sich ohne Wasser,
bei beschrnkter Sauerstoffzufuhr und unter Betheili-

gung von Wrme bei dem Processe. Aber ist die Wrme
nothweudig? Einige Krystallisationen erfolgen in der

Klte, einige sind directe Uebergange aus den gas-

frmigen in die festen Formen. Wir knnen im

Laboratorium nicht alle Bedingungen der Krystalli-

satiou in der Klte des Raumes reproducireu. Wir
knnen nicht leicht bestimmen, ob nicht die blosse

Abwesenheit des Sauerstoffs vollstndig den schlacken-

hnlichen Charakter der Meteoriten -Mineralien er-

klren kann. Wo auch immer Krystallisation ber-

haupt stattfinden kann, wenn Silicium und Magnesium
und Eisen und Nickel bei einer beschrnkten Zufuhr

von Sauerstoff zugegen sind, da muss man die Silicate

reichlich und das Eisen und Nickel in ihrer metal-

lischen Form erwarten. Abgesehen von der Wrme
muss der Process analog sein dem Reduciren des

Eisens in der Bessemer Birne, wo der beschrnkt

zugefhrte Sauerstoff sich mit der Kohle verbindet

und das Eisen frei zurcklgst. Die Kleinheit der

Kometen wrde dann nicht ein Einwand sein gegen
die Auffassung der Meteorsteine und -Eisen als Stcke
von Kometen. Es liegt keine Nothwendigkeit vor,

anzunehmen, dass sie Theile einer grossen Masse ge-

wesen, damit man ihnen einen intensiv erhitzten

Geburtsort verschaffe.

Aber obwohl keine grosse Wrme bei ihrer ersten

Bildung nothweudig gewesen , giebt es viele That-

sachen in Bezug auf diese Steine, welche voraus-

setzen, dass mchtige Krfte in irgend einer Weise

whrend der Geschichte der Meteoriten gewirkt
haben. Das breccienartige Aussehen vieler Stcke,
die Thatsache, dass die Bruchstcke in einer Breccie

selbst eine feinere Breccie bilden ,
die Sprnge ,

Infil-

trationen und deutlichen Spaltungen, die man in mi-

kroskopischen Dnnschnitten und mit blossem Auge
sieht , sie alle setzen die Wirkung von Krften vor-

aus. Herr Daubree nimmt an, dass die Verbindung
von Sauerstoff und Silicium gengende Wrme lie-

fert, um diese Mineralien zu bilden. Wenn dies

mglich ist
,
dann knnen diese Umwandlungen in

der ersten Heimath stattgefunden haben. Dr. Reusch
ist der Meinung, dass die wiederholten Erwrmungen
und Abkhlungen der Kometen, wenn sie zur Sonne

herniederkommen und dann wieder in die Klte zu-

rckkehren
,
hinreichend ist, um alle die Structur-

eigenthmlichkeiten der Meteoriten zu erklren (vgl.

Rdsch. I, 337). Diese beiden Arten der Wirkung
schliessen jedoch einander nicht aus. Nehmen wir also

eine Masse an , welche Silicium
, Magnesium , Eisen,

Nickel, eine beschrnkte Menge Sauerstoff und geringe

Mimgen anderer Substanzen enthlt, alle in ihrem

ursprnglichen, oder nebelartigen Zustande (wie der-

selbe auch beschaffen sein mag) irgendwo in der

Klte des Raumes abgesondert. Sowie die Stoffe

fest werden oder krystallisiren ,
wird der Sauerstoff

vom Silicium und Magnesium in Beschlag genommen,
und das Eisen und Nickel werden in metallischer Form

abgeschieden. Mglicher Weise kann die dabei ent-

wickelte Wrme, bevor sie in den Raum ausgestrahlt

wird, die Substanz modificiren und umformen. Das

schliessliche Resultat ist eine steinige Masse (oder

vielleicht mehrere aneinanderlagernde Massen), welche

frher oder spter vollstndig bis zur Temperatur des

Raumes abgekhlt wird. Diese Masse kommt auf

ihren Wanderungen der Sonne nher. Eine mchtige

Wirkung wird hier auf sie ausgebt. Sie wird er-

wrmt. Wie intensiv diese Wrme auf ein kaltes

Gestein wirkt, das scheinbar durch keine dnne At-

mosphre geschtzt ist
,
lsst sich unmglich sagen.

Wir wissen, dass die Wirkung der Sonne stark genug
ist, um jenen immensen Streifen, den Kometenschweif,

zu entwickeln, der zuweilen unseren Himmel ber-

spannt. Sie wird in Stcke zerbrochen. Wir haben

gesehen, dass die Theile von der Sonne fortziehen,

um wahrscheinlich als getrennte Kometen zurckzu-

kommen. Feste Bruchstcke werden von ihr zer-

streut, um ihre eigene, unabhngige Bahn zu ziehen.

Welches ist der Zustand der verbraunten oder zer-

knitterten Oberflche einer Koraetenmasse oder eines

Bruchstckes, wenn es von der Sonne wieder in die

Klte zurckkehrt V Welche Aenderungeu mag diese

Oberflche erlitten haben, bevor sie wieder zurck-

kommt, um von Neuem durch die Feuerprobe zu gehen?
Wir haben hier Krfte, von denen wir wissen, dass sie

wirken. Sie sind intensiv und wirken unter mannig-
fachen Bedingungen. Die diesen Krften unterwor-

fenen Steine knnen eine Geschichte haben ,
reich an

all den Scenen und Wirkungen, die erforderlich sind

fr das Wachsthum jener fremdartigen Krper, die

zu uns herniedergekommen sind. Einige von un-

seren Meteoren, die der Sternschnuppen, haben

sicherlich diese Geschichte gehabt. Welch vernnfti-

ger Grund ist nun vorhanden, zu sagen, dass nicht
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alle den gleichen Geburtsort und gleiches Schicksal

gehabt haben?
Die Stcke, welche bei einigen wiederkehrenden

Sternschnuppen -Schwrmen in unsere Luft gelan-

gen, gehren zu einer Gruppe, deren Gestalt nur

theilweise bekannt ist: Sie ist dnn, denn wir durch-

ziehen sie in einer kurzen Zeit. Sie bildet keinen

gleichmssigen Ring, denn sie zeigt sich nicht jhr-
lich, ausgenommen ist vielleicht der August-Schwarm.
Wie die ungleichmssige Anziehung der Sonne auf

die Theile einer Gruppe als eine zerstreuende Kraft

wirkt, um sie in einen Schwrm auszuziehen, haben
die sehr schnen und hchst fruchtbaren Errterungen
des Herrn Schiaparelli gezeigt. Die Gruppen,
die wir treffen, haben sicherlich die Gestalt dnner
Schwrme.

Man hat angenommen, d'ass die Bruchstcke der

Kometen andauernd von der Muttermasse sich ent-

fernen , so dass sie in passender Zeit einen ringhn-
lichen Strom von wechselnder Dichte bilden, der sich

aber lngs der ganzen elliptischen Bahn des Kome-
ten hinzieht. Die Epochen der Leoniden- Stern -

schnuppen-Schwrme im November, welche seit dem
Jahre 902 in Intervallen von 33 Jahren wiederkehren,
haben uns zu der Ansicht gefhrt, dass diese Ab-

trennung der Bruchstcke von Ternpel'sehen Kometen

(1866 I.) und die Bildung des Ringes ein sehr lang-
samer Proccss war. Die Meteore

,
welche wir um

1866 trafen, wurden somit aufgefasst, als htten sie

den Kometen vor mehreren tausend Jahren verlassen.

Die Zerstreuung der Gruppe geht, wie man annahm,
weiter vorwrts , bis nach vielleicht Zehntausendeu

von Jahren die Erde den Schwrm jhrlich treffen wird.

Wie dies auch sich mit den Tempel'schen Kometen
und seinen Meteoren verhalten mge, eine derartige

langsame Entwickelung war, wie sich herausstellte,

nicht anzunehmen fr die Bruchstcke des Biela' sehen

Kometen. Es ist vollkommen sicher, dass die Meteore

der glnzenden Erscheinungen von 1872 und 1885
die unmittelbare Nhe des Kometen erst nach 1840

verlassen haben
,
obwohl sie zur Zeit dieser Stern-

schnuppenflle 200 Millionen Miles von dem be-

rechneten Orte des Kometen entfernt waren. Der

Vorgang war somit ein ungemein schneller, und wird,
wenn er sich mit derselben Geschwindigkeit fortsetzt,

nur einen kleinen Theil eines Jahrtausends zur Her-

stellung des ganzen Ringes erfordern, wenn ein Ring
die zuknftige Gestalt der Gruppe sein soll.

In Bercksichtigung dieser Thatsache, welche ber

den Biela'schen Kometen durch die Sternschnuppen-
flle von 1872 und 1885 festgestellt ist, knnte es

rationell erscheinen
,

unsere Vorstellung von dem

Auflsungsprocess der Tempel'schen Kometen jeden-
falls einer Revision zu unterwerfen. Die glnzende-
ren Sternschnuppenflle aus diesem Kometen trafen

stets ein nahe dem Ende der 33jhrigen Periode.

Statt eines langsamen Processes, der schliesslich

zur Entstehung eines Ringes lngs der Bahn des

Kometen fhrt, scheint es sicherlich rationeller

anzunehmen, dass die compacten Meteor -Reihen,
welche wir in den Jahren 1866, 1867 und 1868 trafen,

den Kometen in neuerer Zeit verlassen haben. Vor

1000 Jahren traf dieser Schwrm Mitte October
ein. Durch das Vorrcken der Aeqninoctien und die

Wirkung der Planeten hat sich der Schwann nach
der Mitte des November verschoben. Eine Hlfte dieser

Bewegung rhrt von der Prcession her, die andere
von der Strungswirknng der Planeten. Haben die

Planeten auf den Kometen gewirkt, nachdem die

Meteoroiden ihn verlassen haben, oder auf den Meteo-

roideu-Strom? Bevor man nicht die Krfte auf

numerische Werthe reducirt hat, kann man auf diese

Frage keine positive Antwort geben. Aber ich ver-

rnuthe stark, dass Berechnungen dieser Krfte zeigen
werden, dass die Strungen von Jupiter und Saturn
auf die Hunderte von Millionen Miles lange Gruppe
von Meteoroiden-Strungen, die stark genug sind, um
den Knoten der Bahn lngs der Ekliptik um 15 Grad
zu verschieben der Gruppe nicht einen so com-

pacten Schwrm lassen wrden, wie wir ihn 1866 gefun-
den. Wenn dies Resultat berhaupt mglich ist , so

ist es nur mglich, weil die Gesammtwirkung ber

so viele Jahrhunderte zerstreut ist. Aber es scheint

wahrscheinlicher, dass die Bruchstcke schneller vom
Kometen sich entfernen, als wir angenommen haben,
und dass, lange bevor ein vollstndiger Ring gebildet
ist

,
die Gruppen so zerstreut werden

,
dass wir sie

nicht erkennen, oder vielmehr, dass sie abgewendet
werden, so dass sie die Erdbahn nicht mehr kreuzen.

Die Kometen haben wegen ihres befremdenden
Verhaltens und wegen der wunderbaren Schweife den

furchtsamen und aberglubigen Menschen mehr Furcht

eingeflsst, als irgend welche andere Himmelskrper.
Sie waren die Veranlassung zu einer ungeheuren Menge
vager, wilder und werthloser Speculationen von Mn-
nern, welche etwas Naturwissenschaft kannten. Sie

haben Hunderte noch jetzt unbeantworteter Probleme

geschaffen , welche den Klgsten verwirrt haben.

Eine Welt ohne Wasser, mit einer fremdartigen und
wechselnden Hlle, welche die Stelle einer Atmo-

sphre einnimmt, eine Welt, welche wiederholt in

die Klte hinauswandert und zur Sonne zurckkehrt,
und in sich wiederholenden Processen langsam in

Stcke geht, hat fr unsere Erfahrung so fremd-

artige und fr das Experiment so unmglich herstell-

bare Bedingungen, dass unsere Physiker sie noch

nicht erklren knnen. Aber wir knnen vertrauens-

voll in die Zukunft blicken, dass viele dieser Probleme

spter beantwortet werden. Diese fremdartigen Krper,
die Kometen

,
zu studiren, besitzen wir nmlich viel

bessere Mittel als bei irgend welchen anderen Himmels-

krpern. Die Kometen sind die einzigen Himmels-

krper, welche uns Bruchstcke zum Untersuchen
und Analysiren geben. Die Kometen knnen ferner

wie die Planeten mit dem Teleskop, dem Polariskop und
dem Spectroskop untersucht werden; die allerfeinsteu

Hlfsmittel der Astrophysik knnen auf beide ange-
wendet werden. Aber die Welten der Kometen
werden auch gezwungen, in den Meteoriten -Bruch-

stcken mit ihren eingeschlossenen Gasen und eigeu-
thmlichen Mineralien dem Lthrohre, dem Mikro-

skope, dem Reagenzrohre und dem Schmelztiegel

einige fernere Geheimnisse ihres eigenen Lebens nnd
der Physik des Raumes zu bermitteln.
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Verzeichniss neu erschienener Schriften.

(Fortsetzung von S. 424.)

1 . Allgemeines.
Berichte b. die Verhandlungen der knigl. BchsiBcben

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Mathemat.-

phys. Classe. 1886. J IV. Mit 7 Holzschn. u. 9 Tal'.

gr. 8. (336 8.1 Leipzig, Hirzel. n. 4. -

Bibliothek, internationale. I. Hit. 8. Stuttgart 1887,

Di tz. n. 50

Inhalt: Die Darwinsche Theorie. Von Dr. Edward

B. Aveling. l. l>b' Entwickelungstheorie. 2. Die

Abstammung der Menschen. 3. Affe u. Mensch. (71 S.

m. 1 Portr.)

Bibliothek der gesammteil Naturwissenschaften, unter

Mitwirkg. v. 1)1). 51. Aisberg, Th. Engel, Prof. Dr.

Sigm. Gnther etc. hrsg. v. Dr. Otto Dammer. (In

60 -70 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8. (4V2 Bog. m. eingedr.

Holzschn. u. 2 Chromolith.) Stuttgart, Weisert. n. 1.

Festschrift zu der Jubelfeier d. 50jhrigen Bestehens

der grossherzogl. Technischen Hochschule zu Darm-

;,t;,iil T gr. 4. (XL, 137 S. m. eingedr. Fig. u. 7 Taf.)

Darmstadt, Bergstrsser. haar n. 5.

Guttstadt, Prof. Dr. Alb., die naturwissenschaftlichen u.

medicinischen Staatsanstalten Berlins. Festschrift zur

;.;>. Versaniml. deutscher Naturforscher n. Aerzte. gr. 8.

(VII, 570 u. XXVS. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Lichtdr.)

Berlin, Hirschwald. n. 14.

Jahrbuch der Brandungen u. Fortschritte auf den Ge-

bieten der Physik und Chemie, der Technologie und

Mechanik, der Astronomie und Meteorologie. Hrsg.
v. Bergr. Prof. Dr. H. Gretschel u. Lehr. Dr. G. Borne-
in an n. 22. Jahrg. Mit 35 Holzschn. im Text. 8. (VI,

409 S.) Leipzig, Quandt & Hndel. n. 6.

Jahresbericht, 63., der schlesischen Gesellschaft f. vater-

lndische Cultur. Enth. den Generalbericht ber die

Arbeiteu und Vernderungen der Gesellschaft im Jahre

1885. Nebst e. Ergnzuugsheft : Rhizodendron Oppoliense

Gpp., beschrieben v. Dr. K. Gust. Stenzel. gr. 8.

(VII, XLVI
,
44+ u. Ergnzungshft. 30 S. in. 3 Taf.)

Breslau, Aderholz. n. 7.

Lorenz, Dr. Carl, Fhrer durch das naturwissenschaftl.

Berlin. Mit 3 Grundrissen u. 3 Plnen. 8. (XI, 233 S.)

Berlin, Fischer's mediciu. Buchh. geh. n. 2.

Lotos. Jahrbuch f. Naturwissenschaft. Im Auftrage d.

Vereines Lotos" hrsg. v. Proff. DD. F. Lippisch u.

Sigm. Mayer. Neue Folge. 6. Bd. Der ganzen Reihe

35. Bd. Mit mehreren (eingedr.) Holzst. gr. 8. (268 S.)

Prag, Tempsky. Leipzig, Freytag. n. 6.

Melanges biologiques tires du Bulletin de l'academie des

sciences d. St.-Petersbourg. Tome XII. 2. livr. Lex. -8.

(g. 109_216.) St.-Petersbourg 1885. (Leipzig, Voss'

Sort.) n. 80 (1. et 2.: n. 1. 80)

Nicholsons (H. Alleyne) Natural History : its Rise and

Progress in Britaiu. Cr. 8vo. 5 s.

Parville ill de). C'auseries scientifiques : decouvertes

et inventiohs; ptogres de la scieuce et de l'industrie.

1 885 ' -"' annee). In-12. 3 fr. 50

Schriften d. naturwissenschaftlichen Vereins f. Schleswig-
Holsteiri. 6. Bd. 2. Hft. gr. 8. (123 S. m. 1 Karte.)

Kiel, Homann in Comm. n. 2. 40 (1. u. 2.; n. 4. 40)

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissen-

schaften. Mathematisch - naturwissenschaftliche Classe.

1. Abth. Abhandlungen aus dem Gebiete der Minera-

logie, Botanik, Zoologie, Geologie und Palontologie.
93. lid. 1. 3. Hft, Lex.-8. (214 S. m. rt Holzschn. u.

6 Taf.) Wien, (ierold's Sohu in Comm. n. 4.

dasselbe. 2. Abth. Abhandlungen aus dem Gebiete d.

Mathematik, Physik, Chemie, Mechanik, Meteorologie
u. Astronomie, 93. Bd. 1. n. 2. Hft. Lex.-8. (352 S.

m. 3 Holzsch. u. 1 Taf.) Ebd. n. 6.

Strssle's , frz., illustrierte Naturgeschichte der drei

Reiche. 4. Aufl.. vollstndig umgearb. v. Oberlehrer

Frz. Strssle a. Sem.-Prof. Ludw. Baur. Mit vielen

Abbildgn. in Farbendr. nach Aquarellen v. Frdr. Specht,
Prof. C. Offterdinger ,

Alfr. Greiner u. m. mehr als

200 Holzschn. im Text. (In ca. 36 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8.

(16 S.) Stuttgart, Nitzschke. n. 50

Virchow, Med.-R, Prof. Dr. Rud., u. Prof. Dr. Alb. Gutt-

stadt, die Anstalten der Stadt Berlin f. die ffentliche

Gesundheitspflege u. f.d. naturwissenschaftlichen Unter-

richt. Zusammengestellt v. den stdt. Behrden. Mit

Holzschn., 3 graph. Tab., 1 geognost. Karte, 1 Karle

der Rieselfelder u. 1 Plan v. der Stadt Berlin, gr. 8.

(IV, 400 S.) Berlin, Stuhr'sche Buchh.
n. 10.

2. Astronomie und Mathematik.

Annalen r mathematische. In Verbindung m. C. Neu-

mann begrndet durch Rud. Frdr. Alfr. Clebsch. Unter

Mitwirkung v. Proff. P. Gordan, C. Neumann, K. v. der

Miihll hrsg. v. Proff. Fei. Klein u. Adph. Mayer.
27. u. 28. Bd. 4 Hfte. gr. 8. (28 Bd. 1. Hft. 132 S.

m. 2 Steintaf.) Leipzig, Teuhner. Bd. n. 20.

Bardey, Hr. E., arithmetische Aufgaben, nebst Lehrbuch

der Arithmetik, vorzugsweise f. hhere Brgerschulen,
Realschulen, Progymuasien u. Prorealgymnasien. 4. Aufl.

gr. 8. (X, 268 S.) Leipzig, Teuhner. n. 2.

methodisch geordnete Aufgabensammlung, mehr als

8000 Aufgaben enthaltend b. alle Theile der Elemeutar-

Arithmetik, vorzugsweise f. Gymnasien, Realgymnasien
u. Oberrealschulen. 13. Aufl. gr. 8. (XIV, 330 S.)

Ebd. 2. 7o

Birkenmajer, Doc. Dr. Ludw., b. die durch die Fort-

pflanzung des Lichtes hervorgerufenen Ungleichheiten
in der Bewegung der physischen Doppelsterne. Analyse
der Bahn J Ursae majoris" (Struve 1523). [Aus: Sitzgber.

d. k. Akad. d. Wiss.'"] Lex.-8. (76 S.) (Wien, Gerold's

Sohn). d- 1- 20

Bobek, Privatdoc. Dr. K., b. das verallgemeinerte Corre-

spondenzprincip. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d.

Wiss."] Lex. -8. (13 S.) Wien (Gerold's Sohn).
n.u. 30

Eichenberg, Siegm., b. das quadratische Reciprocitts-

gesetz u. einige quadratische Zerfllungen der Prim-

zahlen. Inaugural-Dissertation. gr. 8. (54 S.) Berlin.

(Gttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.) baar n. 1.60

Euelid. Books I. toVI. and part of XI. and XII. Newly
translated by Horace Deighton. Cr. 8vo. 4 s. 6 d.

Gallien, Dir. K. ,
Lehrbuch der Mathematik f. hhere

Schulen. 1. u. 2. Tl. gr. 8. Berlin, Weidmann, n. 2.

Inhalt: 1. Arithmetik u. Algebra. (75 S.) D. 80.

2. Planimetrie. Mit 7 Taf. (99 S.) n. 1. 20

Kapteyn, J. C, u. W. Kapteyn, DD., die hheren Sinus.

(Mit 2 Holzschn.) [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d.

Wiss."] Lex.-8. (62 S.) Wien (Gerold's Sohn). n. 1.

Kihm, C, die Gewinnsysteme m. steigenden Dividenden

bei der Lebensversicherung. Anleitung zur Berechng.

der Gewinnsrenten und Gewinnsreserven, gr. 8. (IV,

91 S.) Zrich, Orell, Fssli & Co. Verl. n. 4.

Klein, Dr. Herrn. J., Stern- Atlas f. Freunde d. Himmels-

beobachtung. Enth.: Smmtliche. Sterne. 1.-6,5. Grsse

zwischen d. Nordpol u. 34. Grad sdlicher Declination,

alle Nebelflecken u. Sternhaufen, welche in Fernglsern
mittlerer Grsse sichtbar sind, sowie Specialkarten be-

sonders interessanter Stern -
Objecte. Mit ausfhrt, er-

laut. Text. 18 Karten a. 10. Bog. Text. (In 10 Lfgn.)

1. Lfg. Fol. (3 Karten in. 16 S. Text.) Leipzig 1887,

E. Hr Mayer.
' 2t>

Korteweg, Prof. Dr. D. J., b. Stabilitt periodischer

ebener Bahnen. (Mit, -1 Holzschn.) [Aus: Sitzungsber.

d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (46 S.) Wien (Gerold's

Sohn).
" s "

Krause, Prof. Mart., die Transformation der hyperellip-

tischen Funktionen 1. Ordnung. Nebst Anwendungen
gr. 8. (VII. 276 S.) Leipzig, Teubner. n. 10.
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Lang (T.) et F. Bruel. Lecons d'arithmetique et de

geometrie a l'usage du cours superieur de l'enseignement

priniaire, redigees d'apres la methode Tabareau. In-12.

Cart. 2 fr. 50

Lange ,
Dr. Ludw.

,
die geschichtliche Entwicklung d.

Bewegungsbegritfes u. ihr voraussichtliches Endergebniss.
Ein Beitrag zur histor. Kritik der median. Principien.

[Aus: Philosoph. Studien".] gr. 8. (X, 141 S.) Leipzig,

Engelmann. n. 3.

Madan's (H. G.) Lessons in Elementary Dynamics Fcp.
2 s. 6 d.

Mandl, Dr. Max, b. e. Klasse v. algebraisch auflsbaren

Gleichungen 5. , 6. u. 7. Grades. (Mit 2 Holzschn.)

[Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex. -8. (11 S.)

Wien (GerokTs Sohn). n.n. 25

Matthiessen, Prof. Dr. Ludw., Schlssel zur Sammlung
v. Beispielen u. Aufgaben aus der allgemeinen Arith-

metik . Algebra v. E. Heis. Praktischer Leitfaden f.

Lehrer u. Studierende. 3., verb. u. verm. Aufl. 2 Bde.

gr. 8. (XVI, (HO u. VI, 546 S. m. 6 Steintaf.) Kln,
Du Mont-Schauberg. n. 15.

Meyer, M. Willi., kosmische Weltansichten. Astronomi-
sche Beobachtungen u. Ideen aus neuester Zeit. gr. 8.

(IV, 323 S. m. 1 photogr. Tai'.) Berlin, Verein f. deutsche
Literatur. n. 5.

Neumann, Ign., Zinses-Zinsen-Tabellen m. zeitgemssen
neuen zum ersten Male publicirten Zinsfssen, anzu-
wenden auf die Berechnung v. Amortisationspluen etc.

gr. 8. (78 S.) Wien, Gerold's Sohn. n. 2.

Oppolzer, Hofr. Tlidr. Bitter v., Balmbestimmung d.

Planeten (237) Clestina. [Aus: Sitzungsber. d. k.

Akad. d. Wiss."] Lex. -8. (15 S.) Wien (Gerold's Sohn).
n.n. 30

ber die astronomische Refraction. [Aus: Deukschr.
d. k. Akad. d. Wiss."] Imp.-4. (52 S.) Ebd. n. 2. 60

Pendlebury's (Charles) Arithmetic. Cr. 8vo. 4 s. 6 d.

Heye ,
Prof. Dr. Thdr.

,
die Geometrie der Lage. Vor-

trge. 1. Abth. Mit 82 Holzschn. im Text. 3., verm.
Aufl. gr. 8. (XIV, 248 S.) Leipzig, Baumgrtner.

n. 7.
; geb. n. 9.

Sehnfeld, Dir. Dr. Ed., astronomische Beobachtungen
auf der Sternwarte der knigl. rheinischen Friedrich-

Wilhelms-Universitt zu Bonn, angestellt u. hrsg. 8. Bd.

gr. 4. Bonn, A. Marcus. n. 20.

Inhalt: Bonner Sternverzeichnjss. 4. Section, enth.

die genherten mittleren Oerter fr den Anfang il. J. 1885
v. 133659 Sternen zwischen 2 u. 23 Grad siidl. Declination

u. 1173 diesen Grenzen benachbarten. (56 u. 459 S.)

Seelhoff, P.
,
Flchen- und Krperberechnung in Lehr-

stzen u. Aufgaben nebst Segeln n. Uebungsbeispielen
aus der Arithmetik und Algebra zum Gebrauche fr
Navigationsschulen. 3., vernd. u. verm. Aufl. 8. (VI,
106 S.) Bremen, Heinsius. n. 2.

; geb. n. 2. 40

Seeliger, H., b. den Einfluss dioptrischtr Fehler d. Auges
auf das Resultat astronomischer Messungen. [Aus : Ab-

handen, d. k. b. Akad. d. Wiss."] gr. 4. (40 S.)

Mnchen, Franz' Verl. in Comm. n.n. 1. 20

Spitzer, Sim., Tabellen f. die Zinses-Zinseu- u. Renten-

Rechnung m. Anwendung derselben auf Berechnung v.

Anlehen, Coustructiou v. Amortisationsplnen etc. 3. verb.

u. verm. Aufl. gr. 8. (VIII, 513 S.) Wien Gerold's

Sohn. n. 15. ; geb. n. 16.

Teiehniann, K., u. H. Gross, Proft'., vierstellige mathe-
matische Tafeln. 2. verm. Aufl. 8. (20 S.) Stuttgart,
Wittwer. n. 60

Verffentlichungen der grossherzogl. Sternwarte zu
Karlsruhe. Hrsg. v. Prof. Dr. W. V alen tin e r. 2. Hft.

Beobachtungen am Meridiankreis, gr. 4. (XII, 213 S.

Karlsruhe (Braun), cart. 16. (1. u. 2.: n. 22. )

Vierteljahrsschrift d. astronomischen Gesellschaft. Hrsg.
v. den Schriftfhrern der Gesellschaft E. Schoenfeld
n. II. Sceliger. 21. Jahrg. 3. Hit. gr. 8. (S. 151

bis 229.) Leipzig (Engelmann). () n. 2.

Weiss, Prof. Dr. E., b. die Berechnung der Prcession
m. besond. Rcksicht a. d. Reduction e. Sternkataloges
auf e. ander.- Epoche. (Mit 1 Holzschn.) [Aus: Denk-
schr. d. k. Akad. d. Wiss."] Inrp.-4. (28 S.) Wien

(Gerold's Sohn). n. 1. 50.

Wckel's, Dr. Lor.
,
Geometrie der Alten in e. Samm-

lung v. 856 Aufgaben. Zum Gebrauch in Gymnasien
u. Realschulen, sowie beim Selbststudium der Geome-

trie, neu bearb. u. verb. v. Gymn.-Prof. Th. E. Schr-
der. 13. Aufl. 8. (VIII, 165 S.) Nrnberg, Korn,

geb. n. 1. 80

3. Physik und Meteorologie.

Falb, Rud., das Wetter u. der Mond. Eine meteorolog.
Studie. 8. (84 S.) Wien 1887, Hartleben. n. 1. 50

Gnge, Dr. C, Lehrbuch der angewandten Optik in der
Chemie. Spectralanalyse , Mikroskopie, Polarisation.
Praktische Anleitg. zu Wissenschaft!, u. techn. Unter-

suchgn. m. Hlfe opt. Instrumente, nebst theoretischen

Erklrg. der beobachteten Erscheingn. Mit Tabellen
der Emissions- u. Absorptions-Spectra in Wellenlngen,
zahlreichen Abbildgn. im Text u. 24 Spectraltaf. gr. 8.

(XI, 463 S.) Braunschweig, Vieweg & Sohn. n. 18.

Hann, J.
, Bemerkungen zur tglichen Oscillation des

Barometers. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."]
Lex.-8. (14 S.) Wien (Gerold's Sohn). n.n. 30

Hering, Prof. Dr. Ewald, b. Newtou's Gesetz d. Farben-

mischung. [Aus: Lotos".] gr. 8. (92 S. m. eingedr.

Holzschn.) Prag 1887, Tempsky. Leipzig, Freytag.
n. 1. 50

Jahres-Bericht des C'entralbureaus fr Meteorologie und

Hydrographie im Grossherzogth. Baden, nebst d. Ergeb-
nissen der meteorolog. Beobachtungen und der Wasser-

standsaufzeichnungen am Rhein u. au seinen grossem
Nebenflssen f. d. J. 1885, sowie den Mittehverthen fr
das Lustrum 1881 1885 'u. e. bibliograph. Beilage.

gr. 4. (IV, 96 S. m. 11 Taf.) Karlsruhe, Braun.
n. 6.

Jays (L.). Problemes de physique et de chimie choisis

parmi les sujets de compositious proposes dans les con-
cours et par les diverses Facultes dans ces dernieres
anuees. ln-8. 6 fr.

Kelling, Job., b. die Zustandsbestimmungen der Flssig-
keiten u. Gase, sowie b. den Aether. gr. 8. (56 S.

m. 3 Taf.) Karlsruhe (Braun). n. 1. 50

Klemencic, Dr. Ign., Untersuchungen b. das Verhltniss
zwischen dem elektrostatischen u. elektromagnetischen
Maasssystem. II. [Aus dem physikal. Institute der

Universitt Graz.] [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d.

Wiss."] Lex.-8. (23 S.) Wien (Gerold's Sohn).
n.n. 50 (I. u. IL: n.n. 1. 30)

Lommel, E., die Beugungserscheinungen geradlinig be-

grenzter Schirme. [Aus: Abhandlgn. d. k. bayer.
Akad. d. Wiss."] gr. 4. (136 8. m. 8 Steintaf.) Mnchen
(Franz' Verl.). n.n. 4. 50

Mascart, Prof. Dir. E., Handbuch der statischen Elek-

tricitt. Deutsche Bearbeitg. v. Gymn.-Prof. Privatdoc.

Dr. Ign. G. Wallen tin. Mit in den Text eingedr.
Holzschn. 2. Bd. 1. Abth. gr. 8. (391 S.) Wien, Pich-

ler's Wwe. & Sohn. n. 9. (I. u. II., 1.: n. 32. )

Meisel
, Ingen. Dirig. Ferd.

, geometrische Optik ,
e.

niatheniat. Behandig. der einfachsten Erscheingn. auf
dem Gebiete der Lehre vom Licht. Mit 5 Fig.-Taf.

gr. 8. (VI, 171 S.) Halle, Schmidt. n. 6.

MUer-Pouillet's Lehrbuch der Physik u. Meteorologie.
9., nmgearb. u. verm. Aufl. v. Prof. Dr. Leop. Pfaund-
ler. (In 3 Bdn.) Mit gegen 2000 Holzst. , Taf., zum
Tbl. in Farbendr., u. 1 Photogr. 1. Bd. gr. 8. (XXI,
888 S.) Braunschweig, Vieweg & Sohn. n. 12.

Oberniayer, A. v.
,

u. M. Ritter v. Piehler, b. die

Entladung hochgespannter Elektricitt aus Spitzen.

(Mit 1 Holzschn.) [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d.

Wiss."] Lex.-8. (26 S.) Wien (Gerold's Sohn).
n.n. 50

Polarforschung, die internationale, 1882 1883. Die

sterreich. Polarstation Jan Mayen, ausgerstet durch

Se. Exe. Graf Hanns Wilezek, geleitet vom k. k. Oor-

vetten-Capitn Emil Edlen v. Wolligem uth. Beobach-

tungs-Ergebnisse, hrsg. von der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften. 2. Bd. 1. Abth. Mit 12 Taf. und
69 Holzschn. Iuip.-4. (III, 232 S.) Wien, Gerold's Sohn
in Comm. cart. n. 16. (I. u. II, 1.: n. 52.

)

Pscheidl, Dr. W., Bestimmung der Brennweite e. Con-

cavlinse mittelst des zusammengesetzten Mikroskopes.
[Aus: Sitzungsber. d. k.Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (5 S.)

Wien (Gerold's Sohn). n. 20

Tachynieter, die Waguer-Fennel'sehen, d. mathematisch-
mechanischen Instituts v. Otto Feunel in Cassel. hocli-4.

(XII, 4:; S. in. eingedr. Fig.) Cassel. Berlin, Springer.
baar n. 2.
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Tait (P. G.). Conferences suv quelques-uns des progres
rccents de la physique, suivies d'une Conference sur la

force. Trndnit de l'anglais sur la 3>' cdition par
M. Krouchkoll. Avec ftgures. Cu-8. 8 IV.

Toepler, Dr. Edm., zm- Ermittelung d. Luftwiderstandes
nach der kinetischen Methode. Lex.-8. (24 S.) Wien,
Gerold's Solm in ('omni, li. 1.

Wachlowsky, Prof. Dr. A., zur Klimatologie v. Czemo-
witz. gr. 8. (36 S.) Czernowitz (Pardini).

baar n. 1.

Woeikoff, Prof. Dr. A., die Kliniate der Erde. Nacdi d.

Russ. Vom Verl', besorgte, bedeutend vernd. deutsche

Bearbeitg. Mit 10 Karten u. 13 Diagrammen, nebst
Tabellen. 1. Tl. gr. 8. (396 S.) Jeua 1887, Costeuoble.

n. 10.

Zimmermann, Dr. W. F. A., Naturkrfte und Natur-
gesetze. Ihre Brscheiugn., Geheimnisse u. ibre Anwen-
dung. Kin allgemein verstndl. Handbuch der Physik,
der Lehre v. den Eigenschaften fester, fliiss. u. luftfrm.

Krper, den Erseheingn. lt. Krften der Elektricitt, d.

Magnetismus u. (ialvanisnnis, der Wrme, d. Lichtes u.

Schalles u. ihrer Verwerthg. 4. Aufl. Nach d. neuesten
Fortschritten der Wissenschaft u. Technik bearb. u.

hrsg. v. Br. Drigen. (In ca. 4 Lfgn.) 1. Lfg.
gr. 8. (1. Bd. S. 1 4S m. Holzschn.) Berlin, Hempel.

n. 50

4. Chemie und chemische Technologie.
Capaun-Karlowa, C. F., chemisch-technische Speeiali-

tten und Geheimnisse mit Angabe ihrer Zusammen-
setzung nach den bewhrtesten Chemikern. Aiphabe-
tisch zusammengestellt. 2., vollstndig umgearb., venu,
u. verb. Aufl. 8. (IV, 234 S.) Wien 1887, Hartleben.

n. 2. 50

Chemiker-Kalender 1887. Ein Hlfsbuch f. Chemiker,
Physiker, Mineralogen etc. Von Dr. Rud. liiedermaun.
8. Jahrg. Mit e. Beilage, gr. 16. (XVIII, 106; 289
u. 142 S. in. 1 chromolith. Eisenbahnkarte.) Berlin,

Springer.
geb. in Leinw. u. geh. n. 3.

;
in Ldr. n. 3. Mi

Dittmar's (W.) Aualytical Chemistry : a Series ofLabora-

tory Exercises. New Edition. Fcp. 2 s. 6 d.

Jahresbericht ber die Fortschritte der Thier-Chemie
oder der physiologischen u. pathologischen Chemie v.

Prof. Dr. Rieh. Maly. 15. Bd. b. d. J. 1885. Unter
Mitred. v. Privatdoc. Rud. Andreascii u. Mitwirkg.
v. Proff. DD. R. H. Chittendeu, Max Gruber, Olof Hain-

marsten etc. gr. 8. (IX ,
542 S.) Wiesbaden

, Berg-
mann, n. 18.

Jrgensen ,
Alfr.

,
die Mikroorganismen der Ghruugs-

industrie. Mit 36 Textabbildgn. gr. 8. (VII, 138 S.)

Berlin, Parey. n. 4.

Kalender, pharmaceutischer, 1887. Mit Notizkalender
zum tgl. Gebrauch, nebst Hilfsmitteln f. die pharma-
ceut. Praxis. Hrsg. v. Dr. Ewald Geissler. 2 Tille.

16. Jahrg. [27. Jahrg. d. Pharm. Kalenders f. Nord-

deutschland.] gr. 16. (XXII, 106; 132 u. 321 S.) Berlin,

Springer,

geb. in Leinw. u. geh. n. 3.
;
in Ldr. u. geh. n. 3. 50

Krukenberg, Prof. Dr. C. Fr. W., chemische Unter-

suchungen zur wissenschaftlichen Medicin. l.Hft. gr. 8.

(16 S. m. 1 Taf.) Jena, Fischer. u. 2. 50

Linnemann, Ed., Austrium, e. neues metallisches Ele-

ment. [Aus dem chtm. Laboratorium der k. k. deutsch.

Universitt zu Prag.] [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad.
d. Wiss."] Lex.-8. (3 S.) Wien (Gerold's Sphn). 15

Mauthner, J., u. W. Suida, zur Gewinnung v. Indol

aus Derivaten d. Orthotoluidius. [Aus dem Laboratorium
f. angewandte mediciuische Chemie in Wien.] [Aus :

Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex. -8. (11 S.)

Wien (Gerold's Sohn). n.n. 25

Messwarb, Willi., ber Acetanhydroisodiamidotoluol
(Aethenylisotohiyleudiamiu). Inaugural - Dissertation,

gr. 8. (31 S.) Gttingen 1885 (Vandenhoeck & Ruprecht).
baar n. 80

Meusel, Dr. Ed., die Quellkraft der Rhodanate u. die

Quellung als Ursache fermentartiger Reaktionen, gr. 8.

(36 S.) Gera, Reisewitz. n. 1. 50

Peters, Herrn., aus pharmaceutischer Vorzeit in Bild und
Wort. gr. 8. (X, 224 S.) Berlin, Springer. n. 5.

Schafft, Dr. Arnold, Uebersichtstafeln zum Unterricht in

der anorganischen Chemie und Mineralogie. Fr die

Schule u. das erste Studium, gr. 8. (VIII, 100 z. Tl.

cnlor. S.) Bielefeld, Velhagen >\, Klasing. cart. n. 2. 60

Schmidt, Mor., b. die Einwirkung v. Phenylcyanat auf
Phenole u. Phenolther bei Gegenwart von Aluminium-
chlorid. Inaiigural-Dissertation. gr. 8. (54 S.) Osterode a./ll.

Gttingen (Vandenhoeck & Ruprecht.) baar n. 1. 60

Schomacker
, Jos., Beitrag zum forensisch -chemischen

Nachweise d. Resorciu u. Breuzcatechin im Thierkrper.
Iuaugural-Dissertation. gr. 8. (45 S.) Dorpat, Schnaken-

burg, baar n. 1. 20

Schultz, Dr. Gust., die Chemie d. Steinkohlentheers mit
hesond. Bercksicht. der knstlichen organischen Farb-

stoffe. Mit eingedr. Holzst. 2.
, vollstndig umgearb.

Aufl. 1. Bd. Die Rohmaterialien. 3. u. 4. (Schluss-)Lfg.

gr. 8. (XVI u. S. 385823.) Braunschweig, Vieweg
& Sohn. n. 7. (1. Bd. eplt.: n. 26. )

Skraup, Zd. H., Farbenreaction zur Beurtheilung der

Constitution v. Carbonsuren der Pyridin-, Chinolin- u.

verwandter Reihen. [Aus dem Laboratorium d. Wiener
Handelsakademie XIX.] [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad.
d. Wiss."] Lex.-8. (6 S.) Wien (Gerold's Sohn.) 15

Taylor's (R. L.) Analysis Tables for Chemical Students.
Cr. 8vo. limp. 1 s.

Trinkwasser, das, der Stadt Kiel auf Grundlage von

Analysen aller Brunnenwasser Kiels
, ausgefhrt im

Herbst 1883 im Auftrage der stdt. Gesundheits-Com-
mission durch das agriculturchemische Laboratorium d.

landwirthschaftl. Versuchsstation zu Kiel. gr. 4. (34 S.)

Kiel, Lipsius & Tischer. n. 2.

Wolff, H., u. J. Baumann, Tabellen zur Berechnung d.

organischen Elementaranalyse. 8. (4 S. auf Carton-

papier.) Berlin, Springer. baar n.n. 30

Zaengerle, Realgymn. - Prof. Dr. Max, Grundriss der

anorganischen Chemie, nach den neuesten Ansichten d.

Wissenschaft f. d. Unterricht an Mittelschulen, beson-

ders Gewerbe-, Handels- u. Realschulen bearb. 3. Aufl.

Mit Holzst. u. 1 frb. Taf. gr. 8. (X, 294 S.) Braun-

schweig, Vieweg & Sohn. n. 2. 80

Grundriss der organischen Chemie, nach den neuesten
Ansichten der Wissenschaft f. d. Unterricht an Mittel-

schulen, besonders Gewerbe-, Handels- u. Realschulen
bearb. 3. Aufl. Mit eingedr. Holzst. gr. 8. (VIII,
168 S.) Ebd. n. 1. 40

5. Geologie, Mineralogie, Bergbau
und Palaeontologie.

Abhandlungen zur geologischen Specialkarte y. Preusseu
il. den Thringischen Staaten. Hrsg. y. d. kgl. preuss.

geolog. Landesanstalt. 7. Bd. 2. litt. Lex. -8. Berlin (Schropp).
n.n. 3.

Inhalt: Die bisherigen Aufschlsse d..mrkisch-pommer-
schen Tertirs u. ihre Uebereinstimmung m. den Tiefbohr-

ergebnissen dieser Gegend v. Landesgeolog Prof. Dr. G. Be-
rendt. Hierzu 2 Taf. u. 2 Profile im Text. (49 S.)

Bergbau u. Httenbetrieb, der, d. Mechenicher Berg-
werks-Actien-Vereins, gr. 8. (24 S. m. 3 Stammbumen
u. 2 eolor. Karten.) Kln. (Freiberg, Craz & Gerlach.)

baar n. 2.

Davies' (D. C.) A. Treatise on Metalliferous Minerals

and Mining. 3rd Edition, carefully revised. Cr. 8vo.

12 s. 6 d.

Engler, Hofr. Prof. Dr. C. ,
das Erdl v. Baku. Ein

Reisebericht. Geschichte, Gewinnung und Verarbeitg.,
nebst vergleich. Versuchen ber dessen Eigenschaften

gegenber dem amerikan. Petroleum. [Aus : Dingler' s

polytechn. Journ."] gr. 8. (III, 81 S. m. eingedr. Fig.)

Stuttgart, Cotta. n. 2.

Fltzkarte d. westflischen Steinkohlenbeckens. Grund-
risse. 1:10000 Section: Ruhrort. Duisburg, Sterkrade,

Oberhausen , Horst, Essen, Gelsenkircheu, Wattenscheid,
Holten, Mlheim, Mintard, Frohuhansen, Werden, Alten-

dorf, Langenberg, Herbede, Bochum, Laugendreer, norde,
Dortmund. 20 Sectionen. Chromolith. gr. Fol. Leipzig,
Giesecke & Devrieut. baar n.n. 5.

Goldschmidt, Dr. Vict.
,
Index der Krystallformen der

Mineralien. (In 3 Bdu.) 2. Lfg. Lex.-8. (1. Bd. X u.

S. 289 592.) Berlin, Springer. () n. 15.

Gmbel, Oberbergdir. Dr. K. Willi, v., Geologie v. Bayern.
1. Tbl.: Grundzge der Geologie. 3. Lfg. Mit zahl-

reichen Abbildgn. im Text, gr. 8. (S. 481 720.) Kassel.

Fischer. () u. 5,
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Haas, Privatdoc. Dr. Hippolyt, warum fliesst die Eider
in die Nordsee ? Ein Beitrag zur Geographie u. Geo-

logie d. Schleswig-Holsteinisehen Landes. Mit 1 Karten-
skizze, gr. 8. (13 S.) Kiel, Lipsius & Tischer. n. 1.

Henrich, Oberlehr. Ferd., Lehrbuch der Krystallberech-

nung. Mit zahlreichen Beispielen, die m. Hilfe d. sphr.
i Trigonometrie auf Grund einer Stereograph. Protection
berechnet wurden. Mit 95 in den Text gedr. Fig. gr. 8.

(XV, 300 S.) Stuttgart, Euke. n. 8.

Hibsch
,

J. E.
, Geologie f. Land- u. Forstwirthe. Mit

21 Fig. in Holzschn. gr. 8. (VIII, 343 S.) Wien 1885,

(Frick). n. 9.

Hull"s (Edward) Memoir on the Geology and Geography
of Arabia Petraea, Palestine, and adjoining Districts.

4to. llls.
Klebs, Dr. Rieh., der dritte internationale Geologen-C'on-

gress zu Berlin 1885. [Aus: ,Leopolddina"] gr. 4.

(24 S.) Halle. (Leipzig, Engelmann.) n. 1.

Maika, Prof. Karl J., der diluviale Mensch in Mhren.
Ein Beitrag zur Urgeschichte Mhrens. Mit 51 Abbildgn.
im Texte, gr. 8. (109 S.) Neutitschein (Hosch). n. 2. 40

Matusehka v. Toppolczan, Frz. Graf, die Dachschiefer
v. Berleburg. Iuaugural - Dissertation, gr. 8. (35 S.)

Gttiugen (Vandenhoeck & Ruprecht). baar n. 1.

Nonne, Berg-Assess. a. D., technische Mittheilungen des

Vereins fr die bergbaulichen Interessen im Oberberg-
amts-Bezirk Dortmund. Im Auftrage d. Vereins-Vor-
standes u. der v. demselben erwhlten techn. Commis-
sion bearb. u. verffentlicht. (1. Hft.) gl-. 4. (224 S.

in. 1 Steintaf.) Berlin. (Freiberg, Craz & Gerlach.) geb.
baar n.n. 15.

Schulz, W., Fhrer d. Berg- u. Htten-Ingenieurs durch
die Umgegend v. Aachen. Mit einer v. Holzapfel und
Siedamgrotzky entworfenen geolog. Karte. 8. (V, 133 S.

m. 2 Stammbumen.) Aachen. (Freiberg, Craz & Ger-

lach.) cart. baar n. 1. 50

Toula, Frz., mineralogische u. petrographische Tabellen.
Mit 18 Fig. gr. 8. (161 S.) Prag, Tempsky. Leipzig,

Freytag. n. 4.

Viala (L. Fernand). Filons d'or de la Guyane franc,aise.
Formation geologique. Travaux de recherche. Conse-

quences de l'exploitation filonienne. Gr. in-8. 5 fr.

"Weisbach, Prof. Dr. Albin, Tabellen zur Bestimmung
der Mineralien mittelst usserer Kennzeichen. 3. Aufl.

gr. 8. (VI, 106 S.) Leipzig, Felix. n. 2. 50
Zeitschrift f. Krystallographie und Mineralogie, unter

Mitwirkg. zahlreicher Fachgenosseu d. In- und Aus-
landes hrsg. v. P. Groth. 12. Bd. 2. Hft. gr. 8. (S. 97

bis 208 m. Holzschn. u. 2. Steintaf.) Leipzig, Engelmaun.
() n. 6.

Zlatarski, Geo. N., geologische Untersuchungen im cen-

tralen Balkan und in den angrenzenden Gebieten. (II.)

Beitrge zur Geologie des nrdlichen Balkanvorlandes
zwischen den Flssen Isker u. Jantra. (Mit 3 Taf. u.

1 Holzschn.) [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d.Wiss."]
Lex.-8. (93 S.) Wien (Gerold's Sohn). i 40

6. Zoologie.

Augustin, weil. Hauptlehr. C. H., Wegweiser f. Kfer-
sammler. Anleitung zum zweckmssigen Bestimmen d.

Kfer f. Lehrer u. Lernende. 2. venu. u. in. 360 Ab-

bildgn. bereich. Aufl. v. Gynm.-Lehr. Dr. Karl Willi.

August in. 8. (VIII, 228 S.) Hamburg, 0. Meissners
Verl. n. 3.

Bau, Alex., Handbuch fr Schmetterlings-Sammler. Be-

schreibung und Naturgeschichte aller in Deutschland,
Oesterreich - Ungarn u. der Schweiz vorkomm. Gross-
u. der vorzugsweise gesammelten Kleiu-Schmetterlinge
in systemat. u. analyt., zum Selbstbestimmen geeigneter

Anordng. Mit zahlreichen naturgetreuen, in den Text

gedr. Abbildgn. 8. (IV, 420 S.) Magdeburg, Creutz.

u. 5.
; geb. n. 6.

Bibliotheca zoologica IL Verzeichniss der Schriften

ber Zoologie, welche in den perio'd. Werken enthalten

u. v. J. 1861 1880 selbstndig erschienen siud. Mit
Einschluss der allgemein

-

naturgeschichtl., period. und

palaeontolog. Schriften. Bearb. v. Doc. Dr. O. Taschen-
berg. (In ca. 12 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8. (1. Bd. S. 1

bis 320.) Leipzig, Engeimaun. n. 7.

Blochrnann, Dr. F., b. d. Reifung d. Eier bei Ameisen
n. Wespen. Mit 1 (chroinolith.) Doppeltaf. [Aus: Fest-

schrift d. naturhist.-med. Vereins zu Heidelberg."] Lex.-8.

(32 S.) Heidelberg, C. Winter. baar n. 2. 20

Braun, Prof. Dr. Max, ber d. Zwischenwirth d. breiten
Bandwurmes (Bothriocephalus latus Brems.). Eine Ent-

gegnung a. d. Schrift d. Hrn. Med.-R. Dr. Fr. Kchen-
meister: Die Finne d. Bothriocephalus und ihre Ueber-

traguug auf den Menschen. Leipzig 1886. gr. 8. (32 S.)

Wrzburg, Stuber's Verl. n. 1. -

Brocchi (P.). Traite de Zoologie agricole comprenant
des elements de pisciculure, d'apiculture, desericieulture,
etc. Avec 603 figures dans le texte. In-8. Cart. 18 fr.

Bronn's, Dr. H. G., Klassen und Ordnungen des Thier-

reichs, wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild.

Mit auf Stein gezeichneten Abbildg. 6. Bd. 3. Abth.
54. u. 55. Lfg. Lex.-8. Leipzig, C. F. Winter.

;V n. 1. 50
Inhalt; Reptilien. Fortgesetzt v. Prof. Dr. G. K. Hot'f-

niann. 54. u. 55. Lfg. (S. 1681 1776.)

Butler's (Edward A.) Pond Life: Insects. Cr. 8vo. 1 s.

Gegenbaur, Carl, zur Kenntniss der Mammarorgane der

Monotremen. Mit 1 Taf. u. 2 Fig. im Text. gr. 4.

(39 S.) Leipzig, Engelmaun. n. 4.

Haacke
,

Dr. Willi., Bioekographie, Museeupflege und
Kolonialthierkuude. 3 Abhandlgn. verwandten Inhalts,
nebst e. Einleitg. in die Biographie d. Organismen.
[Aus: Jeuaische Ztschr. f. Naturwissensch."] gr. 8.

(III, 61 S.) Jena, Fischer. n. 1. 50

Herrmann's Raupen- und Schmetterlingsjger. Enth.
smtl. fter vorkomm. Raupen u. Schmetterlinge. 3. Aufl.,
wesentlich umgearb., verm. u. verb. v. Sem.-Oberlehr.
Dr. E. Reuther. Mit 183 Abbildgn. auf 12 Farbendr.-

Taf., 2 Taf. in Toudr. u. Titelbild nach d. Orig.-Aqua-
relle v. Prof. Offterdinger. (In 6 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8.

(IV, 32 S. m. 2 Chroinolith.) Leipzig, Grbuer. 90

Huhndorf, Jul.
, Anleitung zur Anlage v. Ssswassei-

aquarien, sowie zur Pflege u. Wartung deren Bewohner
u. Pflanzen etc. Mit Preisangabe und Abbildgn. 8.

(19 S.) Breslau (Preuss & Jnger). n. 50

Jahrbcher
, zoologische. Zeitschrift fr Systematik,

Geographie u. Biologie der Thiere. Hrsg. v. Dr. J. YV.

Spengel. 1. Bd. 3. u. 4. Hft. Mit 5 Taf. u. 9 Holz-
schn. gr. 8. (IV, u. S. 417732.) Jena, Fischer.

n. 14. (1. Bd. cplt. : n. 31. )

Jahresbericht, zoologischer, f. 1885.

Station zu Neapel. 3. Abth. gr.
luder & Sohn.

Inhalt: Mollusca. Brachiopoda.
v. Dr. Paul Mayer. (139 S.)

Kessler, Oberlehr., Dr. H. F., Notizeu zur Lebensgeschichte
der Rosenblattlaus, Aphis rosaeL. gr. 8. (US.) Kassel,
Kessler. baar n. 50

Kleinenberg, Prof. Nie, die Entstehung d. Annelids aus
der Larve v. Lopadorhynchus. Nebst Bemerkungen
b. die Entwicklung anderer Polychaeteu. Mit 16 Taf.

[Aus: Ztschr. f. wissenschaftl. Zoologie".] gr. 8. (III,

227 S.) Leipzig, Engelmaun. n. 12.

Kobelt, Dr. W., Ieonographie der schaleutragenden euro-

pischen Meeresconchylieu. 4. Hft. gr. 4. (S. 81 104

m. Steintaf.) Kassel, Fischer.

() n. 4.
;
m. color. Taf. () n. 6.

Koch, Fr. Willi., der Heu- u. Sauerwurm oder der ein-

bindige Traubenwickler (Tortrix ambiguella) ti. dessen

Bekmpfung. Mit 23 Abbildgn. auf 2 Taf. in Ulli.

Farbendr. 2., verb. Aufl. gr. 8. (30 S.) Trier, Ste-

phanus. n. 70

Laborier (l'abhe). Nouvelles etudes sur le phyHoxerai
son sejour d'hiver la tete des ceps. Moyens de le

combattre: badigeon Balbiani, badigeon au suif. In-8.

(Chlon-sur-Sane.) 1 fr.

Leimbach, Prof. Dir. Dr., die Cerambyciden des Harzes.

Ein kleiner Beitrag zur geograph. Verbreitg. d. Kfer.
4. (16 S.) Sondershausen. (Leipzig, Fock.) baarn. 1.

Leuckart, Rad., u. H. Nitsche, Proff. DD., zoologische
Wandtafeln zum Gebrauche an Universitten und auf
Schulen. 14. Lfg. Taf. 34 u. 35. 4 Blatt. Lith. u.

color. Imp.-Fol. Mit deutschem, franzs. u. engl. Text.

t gr. 4. (11 S.) Kassel, Fischer, baar () n. 6.
;

ein-

zelne Taf. n. 3.
;

f. Aufziehen auf Leinw. m. Rolfen
Taf. n.n. 3. (114.: n.n. 88. 50)

Hrsg. v. der zoolog.
8. Berlin

, Fried-
n. 3.

Mit K<"_
r isU'i\ Redigirt
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Leuckart
,

Prof. Dr. Rud.
,

die Parasiten d. Menschen
u. die v. ihnen herrhrenden Krankheiten. Ein Sand
u. Lehrbuch f. Naturforscher u. Aerzte. 2. Aufl. 1. Bd.

3. Lfg. Mit zahlreichen Holzschn. gr. 8. (i. Ahth.
XXXI u. S. 8571000 u. 2. Ahth. S. 196.) Leipzig,
C. F. Winter. n. 6. (1. 3.: n. 22. )

Loearcl (Arnould). Prodrome de malacologie francaise.

Catalogue des rnollusques vivants de France. Mllns-

ques nullius. Gr. in-8. 25 fr.

Lutz, K. G., das Ssswasser-Aquarium u. das Lehen im
Ssswasser. Mit gegen 200 fein kolor. Ahhildgn. u. 40

in den Text gedr. Holzschn. gr. 8. (VIII, 171 S.) Stutt-

gart, Hnselmann. geb. n. 4.

Man, Dr. J. G. de, anatomische Untersuchungen ber

freilebende Nordsee-Nematoden. Mit 13 lith. Taf. Fol.

(VII, 82 S.) Leipzig, Frohberg. cart. n. 28.

Meyer, Dir. Dr. A. B., Abbildungen v. Vogel-Skeletteu,

hrsg. in. rjntersttzg. der Generaldirection der knigl.
Sanimlgu. f. Kunst u. Wissenschaft. 10. U. 11. Lfg.

gr. 4. (20 Lichtdr.-Taf. m. Text, S. 57 4.) Dresden.

(Berlin, Friedlnder & Sohn.)
Subscr.-Pr. haar n.u. 15.

; Ladenpr. n.n. 20.

Mller, Dr. Wilh., sdamerikanische Nymphalidetiraupen.
Versuch e. natrl. Systems der Nvmphaliden. Mit 4 Taf.

[Aus: Zoolog. Jahrbb."] gr. 8. (X, 255 S.) Jena,
Fischer. n. 11.

Naturgeschichte d. Tierreichs. Grosser Bilderatlas m.
Text f. Schule u. Haus. 80 Grossfoliotaf. m. mehr als

1000 fein kolor. Abbildgn. u. 50 Bogen erlauf. Text
nebst zahlreichen Holzschn. Hrsg. v. hervorragendsten
Knstlein und Fachgelehrten. 2. Aufl. Fol. (198 S.)

Stuttgart, Hanselmann. geb. n. 25.

Nehring, Prof. Dr. Alfr. , Katalog der Sugethiere der

zoologischen Sammlung d. knigl. landwirtschaftlichen
Hochschule in Berlin. Mit 52 Textabbildgn. gr. 8. (VII,
100 S.) Berlin, Parey. n. 1. 50

Niemiee, Dr. J., Untersuchungen ber das Nervensystem
der Cestoden. Mit 2 Taf. [Aus: Arbeiten aus d. zoolog.
Iustit. d. Univ. Wien".] gr. 8. (60 S.) Wien, Holder.

n. 5. 60

Ornis. Internationale Zeitschrift f. die gesammte Ornitho-

logie. Organ d. permanenten internationalen ornitholog.
Comites unter dem Protectorate Sr. k. k. Hh. d. Kron-

prinzen Rudolf v. Oesterreich-Ungarn. Hrsg. v. DD.
R. Blasius u. G. v. Hayek. 2. Jahrg. 1886. 4 Hfte.

gr. 8. (1. Dft. 179 S.) Wieu, Gerold's Sohn in Comm.
n. 8.

Redtenbacher, Supplent Jos., vergleichende Studien b.

.las Flgelgeder der Insecten. Mit 12 lith. Taf. [Aus:
Annalen d. k. k. naturhistor. Hofmuseums."] Lex. -8.

(79 S. in. 12 Bl. Erklrgn.) Wien, Holder. n. 10.

Rothe, Prof. Dr. Carl, vollstndiges Verzeichniss der

Schmetterlinge Oesterreich - Ungarns, Deutschlands und
der Schweiz. Nebst Angabe der Flugzeit ,

der Nhr-
pflanzen und der Entwicklungszeit der Raupen. Fr
Srhmetterlingssamniler zusammengestellt, gr. 8. (46 S.)

Wien (Pichler's Wwe. & Sohn). n. 80

Rnss, Dr. Karl, die fremdlndischen Stubenvgel, ihre

Katurgeschichte, Pflege u. Zucht. 4. Bd. Lehrbuch der

Stnbenvogelpflege, -Abrichtg. u. -Zucht. 7. Lfg. gr. 8.

IS. 657 784.) Magdeburg, Creutz. () n. 3.

Schne, Otto, Beitrag zur Statistik der Entozoen im
Hunde. [naugural-Dissertation. gr. 8. (24 S.) Leipzig
(11. Voigt). n. 50

Selenka, Prof. Dr. Emil, Studien b. Entwicklungs-
geschichte der Tliiere. 4. Hft. 1. Hlfte, gr. 4. Wies-

baden, Kreidet. n. 24. (I IV, 1.: n. 66. )

Inhalt: Das Opossum (Didelphys virginiana). Mit

'.i Taf. in Parbandr. (S. 101 132 m. 9 Bl. Erklrgn.)

Seligo, Arth., Untersuchungen b. Flagellaten. Inaugural-
Dissertation. gr. 8. (38 S.) Breslau 1885 (Khler).

haar n. 1.

Wiedersheim
, Prof. Dir. Dr. Rob.

,
Lehrbuch der ver-

gleichenden Anatomie der Wirbelthiere , auf Grundlage
der Entwickelungsgeschichte bearb. 2., verm. u. verb.
Aufl. Mit 614 Holzschn. Lex.-8. (XIV, 890 S.) Jena,
Fischer. n. 24.

Wilckens, Prof. Dr. M., Untersuchung b. das Geschlechts-
verhltniss u. die Ursachen der Geschlechtsbildung bei

Hausthieren. [Aus: Landw. Jahrbb."] Lex. -8. (46 S.)

Berlin, Parey. n. 1. 50

Willibald, Dr. E., die Nester u. Eier der in Deutschland

u. den angrenzenden Lndern brtenden Vgel. Voll-

stndig umgearb. v. Bruno Drigen. 3. Aufl. Mit

229 nach der Natur gefertigten Abbildgn. (auf 8 chromo-

lith. Taf.) 8. (IV, 179 S.) Leipzig, C. A. Koch.
n. 3.

Zeitschrift f. Entomologie. Hrsg. vom Verein f. schles.

Insektenkunde zu Breslau. Neue Folge. 11. Hft. gr. 8.

I XXVIII, 148 S.) Breslau (Maruschke & Berendt in

Comm). n. 3. (1-11.: n. 36. 50)

Zeitschrift fr wissenschaftliche Zoologie, begrndet von
Carl Thdr. v. Siebold u. Alb. v. Klliker, hrsg. von

Proff. Alb. v. Klliker u. Ernst Ehlers. 44. Bd.

I. u. 2. Hft. Mit 21 Taf. gr. 8. (332 S.) Ebd. n.24.

7. Botanik und Land wirthschaf t.

About (J.-B.). Guide registre de comptabilite agricole,

suivi de formules de baux me'tayage et a ferme. 2te

edition corrigee et augmentee. Gr. in-8. Cart. 5 fr.

Bibliotheca hotanica. Abhandlungen aus dem Gesammt-

gebiete der Botanik. Hrsg. v. DD. Ose. Uhlworm
u. F. H. Haenlein. 1 3. Hft. gr. 4. Kassel, Fischer.

n. 66.

Inhalt: 1. Vergleichende Anatomie der submersen Ge-

wchse. Von Dr. Heinv. Schenk. Mit 10 Taf. (VI,

67 S. m. 10 Bl. Erklrgn.) n. 32. . 2. Ueber die

Gerbstoff- u. Anthocyan-Behlter der Fumariaceen u. einiger

anderen Pflanzen v. Privatdoc. Dr. W. Zopf. Mit 3 colov.

Doppeltaf. (40 S.) n. 30. . 3. Ueber Verbascum-

Hybriden u. einiee neue Bastarde d. Verbnscum-pvramidatum
M. B. v. Dr. Vict. Schiff ncr. (Mit 59 Fig. auf 2 Taf.)

(17 S.) n. 4.

Birnbaum, Dir. Dr. Ed., der Sandboden, seine Kultur

u. Bewirtschaftung. Nebst e. Anh. . d. Urbarmchg.
d. Moorhodens, g. 8. (VIII, 318 S.) Breslau 1887,

Korn. geb. n.n. 5.

Catalogus systematicus bibliothecae horti imperialis
bot.anici Petropolitani. Ed. nova. Curavit Ferd. ah

Herder. Lex. -8. (XI, 510 S.) Petropoli. (Berlin, Fried-

lnder & Sohn.) n.n. 8.

Cooke's (M. C.) Rust, Smut, Mildew, and Mould : an

Introduction to Study of Microscopic. Fuugi. Col'd

Figures. 5th Ed. Fcp. 6 s.

Crookshank (Edgar M.). Manuel pratique de bacterio-

logie basee sur les methodes de Koch. Traduit par
M. Bergeaud. Avec 32 planches et 44 gravures. In-8.

24 fr.

Dellicour (A.). Trait elementaire de la eulture her-

bagere et specialemeut du Systeme cultural du pays de

Herve. In-12. (Liege.) 2 fr.

Fisehbaeh, Ob.-Forstr. Dr. Carl v., Lehrbuch der Forst-

wissenschaft. Fr Forstmnner und Waldbesitzer. 4.

verm. Aufl. 3. 10. (Schluss-)Lfg. gr. 8. (XX u. S. 145

647.) Berlin, Springer. an. 1.

Grandeau (L.). Etudes agronomiques 1885 1886. In-12.

3 fr. 50

Grebe
,

Ob.-Landforstmstr. Dir. Dr. C.
, Gebirgskunde,

Bodenkunde und Klimalehre in ihrer Anwendung auf

Forstwirthschaft. 4. verb. Aufl. gr. 8. (XII, 316 S.)

Berlin, Parey. geb. n. 6.

Haberlandt, Prof. Dr. G., zur Anatomie u. Physiologie
der pflanzlichen Brennhaare. [Mit 2 Taf.] Aus :

Sitzuugsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (23 S.)

Wien (Gerold's Sohn). n. 80

Holmes (E. M.) and Gray's (P.) British Fungi, Lichens,
aud Mosses. Cr. 8vo. 1 s.

Jablanczy, Jul., der Obstbau f. Landwirthe, Obstzchter,
Gartenbesitzer u. Volksschullehrer. 2.

, umgearb. Aufl.

Mit 71 Abbildgn. 8. (VIII, 135 S.) Wien 1887, Gerold's

Sohn. n. 2.

Jahrbcher f. wissenschaftliche Botanik. Hrsg. v. Dr.

N. Pringsheim. 17. Bd. 2. Hft. gr. 8. (S. 207

358 m. 10 Sleintaf.) Berlin, Borntrger.
n.n. 12. (1. u. 2.: n.n. 27. )

Jahresbericht b. die Beobachtungs-Ergebnisse d. von

den forstlichen Versuchsanstalten d. Knigr. Preussen,

d. Knigr. Wrttemberg , d. Herzogth. Braunschweig,
der thringischen Staaten, der Reichslande und dem
Laudesdirectorium der Prov. Hannover eingerichteten
forstlich - meteorologischen Stationen. Hrsg. v. Dirig.

Prof. Dr. A. Mttrich. 11. Jahrg. Das J. 1885.

gr. 8. (III, 120 S.) Berlin, Springer. u. 2.
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Karsten, Prof. Dr. H.
,

illustrirtes Repertoriura d. phar-
maceutisch - iiiedicinischen Botanik u. Pharmacognosie.
Mit 477 Holzschn. gv. 8. (IV, 310 S.) Berlin, Springer.

n. 4.
; geb. n.n. 5.

Kerner v. Marilaun, A., u. E. Wettstein v. Westers-

heim, die rhizopodoideu Verdauungsorgane thierfang.
Pflanzen. (Mit 1 Taf.) [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad.
d. Wiss."] Lex.-8. (12 S.) Wien (Gerold's Sohn).

n.n. 50

Kryptogamen-Flora v. Schlesien. Im Namen d. schles.

Gesellschaft f. Vaterland. Cultur hrsg. von Prof. Dr.
Ferd. Colin. 3. Bd. Pilze, beavb. v. Dr. J. Schroeter.
2. Lfg. gr. 8. (S. 129256.) Breslau, Kern's Verl.

n. 3. 20 (I III, 2.: n. 34. 40)
Larbaletrier (A.). L'Agriculture francaise (Production

animale et vegetale). In-18. 60 c.

Forme le tome 04 de la Bildiotheque utile.

Martin, Willi., die Hauptlehren der neueren Laudwirth-
schaft. Ein Leitfaden zum Unterricht an mittleren u.

niederen landwirthsehaftl. Schulen ,
sowie zum Selbst-

studium. 5., verm. Aufl., bearb. v. Prof. Ernst Leh-
nert. gr. 8. (XII, 340 S.) Stuttgart 1887, Ulmer.

n. 3. 60 geb. n. 3. 85

Meunier (Stanislas). Botanique. Geologie. Cours

professe l'Ecole normale sperieure d'institutrices

(Foutenay-aux-Roses). Avec 579 figures. In-12. Cart., 4 fr.

Mittheilungen aus dem botanischen [Institut zu Graz.

Hrsg. v. Prof. Dr. H. Lei tgeb. 1. Hft. gr. 8. (184 S.

m. 5 Steintaf.) Jena, Fischer. n. 8.

Moliscli, Privatdoc. Dr. Hans, Untersuchungen b. Laub-
fall. (Arbeiten d. pflanzenphysiolog. Institutes der k.

k. Wiener Universitt. XXXI.) [Aus: Sitzungsber. d.

k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (37 S.) Wien '(Gerold's

Sohu). n. 60

Pratt's (Anne) Flowering Plauts of Great Britain. With
Coloured Plates. New Edition. 3 vols. Roy. 2 . 2 s.

Schiller, Dr. Ed., Grundzge der Cacteeukunde. gr. 8.

(IV, 123 S.) Breslau, Selbstverlag, Mauritiusstr. 6.

u. 4. 50

Seidenstieker, Forstmstr. a. D. Aug., Waldgeschichte
d. Altertbums. Ein Handbuch f. akadem. Vorlesgu. etc.

2. Bd. Nach Csar, gr. 8. (IX, 4t;o S.) Frankfurt a/0.,

Trowitzsch & Sohn.
n. 8.

; geb. n. 9. (cplt.: n. 15.
; geb. n. 17. )

Seifert, Fachdir. Dr. R., die Landwirthschaft im Herzogt.

Altenburg. Im Auftrage d. landwirthsehaftl. Vereins

verf. gr. 8. (VII, 192 S.) Altenburg (Bonde's Verl.)

baar n.n. 1. 50

Stadler, Prorekt. Dr. S.
, Beitrge zur Kenntniss der

Nectarien u. Biologie der Blthen. Mit 8 lith. Taf.

gr. 8. (V, 88 S.) Berlin, Friedender & Sohn. n. 8.

Stamm-Register, revidirtes, vorzglicher Keruobstsorten
f. den Kanton Bern, nebst e. Anleitung b. Obstbaum-

zucht, Obstbaumpflege, Verwerthg. d. Obstes u. e. Anh.
b. Behaudlg. der Zwergbume. Hrsg. auf Veranstaltg.

der Direktion d. Innern d. Kautons Bern. 8. (103 S.)

Bern, Wyss. cart. n. 80

Stapf, Dr. Otto, Beitrge zur"Flora v. Lycien ,
Carien

und Mesopotamieu. Ann. 1881, 1882, 1883. Plautae

collectae a Dr. Felix Luschan. 2. Till. [Aus: Deukschr.
d. k. Akad. d. Wiss."] Imp.-4. (39 S.) Wien (Gerold's

Sohn). n. 2. (1. u. 2.: n. 4. 50)

Stenzel
,

Dr. K. Gust. , Rhizodendron Oppoliense Gpp.
Beschrieben. Ergnzungsheft zum 63. Jahresbericht d.

schles. Gesellschaft f. Vaterland. Cultur. gr. 8. (30 S.

m. 3 Steintaf.) Breslau, Aderholz. n. 1. 20

Stutzer, Versuchsstations-Vorst. Dr. A., der Chilisalpeter,
seine Bedeutung u. Anwendung als Dngemittel. Eine

preisgekrnte Schrift. Auf Grundlage der Arbeiten d.

Pi-eisrichtercomit.es, sowie unter theilweiser Bercksieht.
der gleichfalls prmiirteu Concurrenzschrift v. Prof.

A. Damseaux bearb. u. hrsg. v. Prof. Versuchsstations-

Vorst. Dr. Paul Wagner. 8. (VII, 113 S.) Berlin,

Parey. n. 1. 20

Untersuchungen aus dem botanischen Institut zu

Tbingen, hrsg. v. Prof. Dr. W. Pfeffer. 2. Bd. 2. Hft.

gr. 8. (S. 179418 m. 3 Taf.) Leipzig, Engelmann.
n. 6. (I. II

,
2.: n. 28. )

Verhandlungen d. botanischen Vereins d. Prov. Branden-

burg. 27. Jahrg. 1885. Mit Beitrgen v. P. Ascherson,

Bars, R. Beyer etc. Mit 1 Taf. u. 4 Holzschn. Red.

u. hrsg. v. Prof. Dr. P. Ascherson, Dr. E. Koehue,
F. Dietrich. Lex.-S. (LVI, 190 S.) Berlin, Gaertner.

n. 6.

Voges, Dr. Ernst, das Pflanzeuleben des Meeres. Mit
25 Holzschn. -Illust. gr. 8. (83 S.) Leipzig, Frohberg.

n. 1. 50

Wagner, Prof. Dr. Paul, einige praktisch wichtige Dn-
gungsfragen, unter Bercksicht. neuer Forschungsergeb-
nisse beantwortet. 6., vernd. u. venu. Aufl. 8. (VII,
131 S.) Berlin, Parey. n. 1. 20

Werner, Prof. Dr. Hugo, der Kartoffelbau nach seinem

jetzigen rationellen Standpunkte. 2., neubearb. Aufl. 8.

(IV, 168 S.) Berlin, Parey. geb. n. 2. 50

Wiesner, Jul., Untersuchungen b. die Organisation der

vegetabilischen Zellhaut. (Mit 5 Holzschn.) [Aus:
Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8. (64 S.)

Wien (Gerold's Sohn). n. 1.

Wille, N., b. die Entwickelungsgeschichte der Pollen-

krner der Angiospermen und das Waclisthum der

Membranen durch Intussusception. Mit. 3 Taf. Aus
dem Norweg. iu's Deutsche bertragen v. Dr. C. Mller.
[Aus: Christian Videnskabs-Selskabs Forhandlinger".]
gr. 8. (71 S.) Christiania, Dybwad. n. 2. 70

Wittmack, Prof. Dr. L., Fhrer durch die vegetabilische

Abtheihmg d. Museums der kgl. landwirtschaftlichen
Hochschule in Berlin. Mit 25 Textabbildgu. u. 1 Plan,

gr. 8. (IV, 85 S.) Berlin, Parey. n. 1. 20

8. Anatomie, Physiologie, Biologie.

Albreeht, Prof. Dr. Paul, sur la non-liomologie des pore
mons des vertebres pulmones avec la vessie natatoiu-

des poissons. Suivi d'une aunexe contenaut uue dis-

cussion sur ce sujet entre M. le Dr. Renson et M.
Albrecht. Orne de 4 gravures dans le texte, gr. 8.

(41 S.) Hamburg. P. Albrecht's Selbstveil. u. 3.

vergleichend auatomische Untersuchgn. 1. Bd. 1. Hft.

gr. 8. Ebd. n. 3. 50

Inhalt: Heber. Penis, Penoid u. Pseudopenis d. Wirbel-

thiere, nebst e. Nachweise, dass ilie freien (iliedmaassen der

Araphien u. Amnioten nicht den meta-, sondern den meso-

pterygischen Abschnitten der paarigen Sehichierflossen ent-

sprechen. Mit 5 in den Text gedr. Holzschn. (42 S.)

Archiv f. mikroskopische Anatomie, hrsg. von v. la Va-
lette St. George u. W. Waldeyer. Fortsetzung
v. Max Schultze's Archiv. 28. Bd. 1. u. 2. Hft. gr. 8.

(224 S. m. 15 Taf.) Bonn, Cohen & Sohn. n. 21.

fr pathologische Anatomie u. Physiologie u. f. klinische

Medicin. Hrsg. v. Rud. Virchw. 105. u. 106. Bd.

od. 10. Folge. 5. u. 6. Bd. a 3 Hfte. gr. 8. (106. Bd.
1 . Hft. 208 S. m. 2 Steintaf.) Berlin, G. Reimer, a Bd. n. 11.

Arnold, Dr. Jul., b. das Vorkommen heller" Muskeln
beim Menschen. [Aus: Festschrift d. naturhist.-med.

Vereins zu Heidelberg."] Lex. -8. (18 S.) Heidelberg,
('. Winter. baar n. 1.

Baginsky, Privatdoc. Dr. Adf., die Kost- u. Haltekinder-

pflege in Berlin. [Aus: Deutsche Vierteljahrsschrift
f. ffentl. Gesundheitspflege."] gr. 8. (67 S.) Bratnischweig,

Vieweg & Sohn. u. 1.

Brhl, Prof. Dr. Carl Beruh., Zootomie aller Thierklassen

f. Lernende, nach Autopsien skizzirt. lllustrirt durch

200 Taf. m. nahe 4000, vom Verf. meist nach der Natur

gezeichneten u. smnitlich v. ihm in. dem Diamant in

Stein rad. Fig. Atlas in 50 Lfgn. zu 4 Tfu. 34.-36.

Lfg. Fol. (12 Steintaf. m. 27 Bl. Text.) Wien, Holder.
n. 4.

Cohn's (Dr. Hermann) The Hygiene of the Eye in Schools.

Edited by W. P. Turnbull. Roy 8vo. 10 s. 6 d.

Cullerre (le Dr. A.). Magnetisme et hypuotisme.

Expose des phenomenes observ^s peudant le sommeil
nerveux provoque, au point de vue clinique, psycholo-

gique, therapeutique et meclico-legal , avec im resume

historique du magnetisme auimal. 2te editiou. Avec
28 figures. In-12. 3 fr. 50

K:iit pnrtie de la Bibliotheque seientitique eonteniporaine.
Debierre (le Dr. Ch.) L'Hermaphrodite devaut le Code

civil. L'Hermaphrodisme ,
sa nature, son origiue, ses

consequences sociales. Avec 11 figures. Gr. iu-8. 1 fr. 50

Extrait des Archives de PAnthropologie criminelle.

Dra.seh, Doc. Dr. Otto, zur Frage der Regeneration und
der Aus- u. Rckbildung der Epithelzellen. (Mit 1 Taf.)

[Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex.-8.

(14 S.) Wien (Gerold's Sohu). n.n. 50
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Du Moulin (le Dr. N.). La Toxicologie du cuivre.

Recuoil des discours prononces devant l'AeadSmie royale
de m&Lecine de Belgique. In-8. 6 IV.

Ferrier's (Dr. David) Tbc Functions of the Brain. Sud
Edition. With numerous lllustrations. 8vo. 18 s.

Flinn's (D. Edgar) Our Dress and Our Food in Relation
to Health, Cr. 8vo. 1 s.

Flgge, Prof. Dir. Dr. C, die Mikroorganismen. Mit
besond. Bercksiclit. der Aetiologie der Infektionskrank-
heiten bearb. 2. vllig umgearb. Aufl. der Keimente
u. Mikvoparasiten". Mit 144 Abbildgn. gr. 8. (XV1I1,
692 S.) Leipzig, F. C. W. Vogel. U. 18.

Fort(.J. A.). Anatomie descriptive et disseetion. Tomel:

Embryologie, anatomie generale, etc. Tome II : Manuel
de l'amphiteutre. Tome III: Splanchnologie et organe
des sens. 4 e edition revue, eorrigee et augnientee, avec

1,316 tigures dans le texte. 3 vol. in- 12. 30 fr.

Franeotte (le Dr. P.). Manuel de technique micro-

scopique applicable a l'histologie ,
anatomie comparee,

l'embryologie et la botanioue. Avec figures. In-8. 10 fr.

Gnezda, Jul., b. Hmoglobinometrie. Iuaugural-Disser-
tation. gr. 8. (2B S.) Berlin (Rothacker).

baar n. 50

Gruber, Prof. Dir. Dr. Wenzel, Beobachtungen aus der

menschlichen u. vergleichenden Anatomie. 7. Hft. gr. 4.

(III, 82 S. m. 3 Tab. u. 5 Kpfrtaf.) Berlin, Hirseh-

wald. n. 9. (1. 7.: n. 44. )

Guinard (le Dr. Aime). Comparaison des organes
geuitaux externes dans les deux sexes. Gr. In-8. 4 fr.

Haase, Corps-Bossarzt W., z. GesundUeitslehre d. Pferdes

nach praktischen Erfahrungen. I. Tbl. Die rationelle

l'tterg. u. die wichtigsten Futtermittel. II. Thl. Der
Pferdestall u. seine sanitren Erfordernisse, gr. 8. (VIII,
160 S.) Berlin, M. Boas. n. 3. 50

Jahrbuch, morphologisches. Eine Zeitschrift f. Anatomie
u. Entwicklungsgeschichte. Hrsg. v. Prof. Carl Gegen -

baur. 12. Bd. 2. Hft. gr. 8. (S. 163306 m. 5 ein-

gedr. Fig. u. 8 Steiutaf.) Leipzig, Engelmann.
n. 12. (1. u. 2.: n. 23.

)

Jahresberichte b. die Fortschritte der Anatomie und

Physiologie. In Verbindg. m. Prof?. Berte
, Bizzocero,

Dr. Chr. Bohr etc. Hrsg. v. Proff. DD. Fr. Ilofmann
und G. Schwalbe. 14. Bd. Literatur 1885. I. Abth.
Anatomie und Entwickelungsgeschichte. gr. 8. (IV,
630 8.) Leipzig, F. C. W. Vogel. n. 16.

Kehrer, F. A., b. die Vernderungen der Pulscurve im

Puerperium. Mit 3 (lith.) Tat'. [Aus: Festschrift d.

naturhist.-med. Vereins zu Heidelberg."] Lex.-8. (30 S.)

Heidelberg, C. Winter. baar n. 2. 40

Khne, W., b. d. Wirkung d. Pfeilgiftes auf d. Nerveu-
stinme. [Aus: Festschrift d. naturhist.-med. Vereins

zu Heidelberg."] Lex.-8. (19 S. m. eiugedr. Fig.) Heidel-

berg, C. Winter. baar n. 1.

Landois, Prof. Dir. Dr. L., Lehrbuch der Physiologie d.

Menschen einschliesslich der Histologie und mikrosko-

pischen Anatomie. Mit besond. Bercksiclit. d. prakt.
Medicin. 5., verb. u. verm. Aufl. Mit 320 Holzschn.

4. (Schluss-)Abth. gr. 8. (XVI u. S. 7211048.) Wien
1887, Urban & Schwarzenberg. n. 6. (cplt. : n.21.

)

Loewenthal
,
Prof. Dr. Willi.

, Grundzge e. Hygiene d.

Unterrichts, gr. 8. (VIII, 152 S.) Wiesbaden 1887,

Bergmann. n. 2. 40

Mays, Dr. K., b. die Nervatur d. Musculus rectus abdo-

minis d. Frosches. Mit 1 (lith.) Taf. [Aus: Festschrift

d. naturhist.-med. Vereins zu Heidelberg."] Lex. -8. (25 S.)

Heidelberg, C. Winter. haar n. 1. 60

Meyer, Prof. Dr. G. Heini, v., Missbildungen d. Beckens
unter dem Einflsse abnormer Belastungsrichtung. Mit
5 photolith. Taf. u. 11 Holzschn. Imp.-4. (44 S.) Jena,
Fischer. n. 7. 50

Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in

Wien. 15. Bd. [Der neuen Folge 5. Bd.] 3. Hft. Mit
2 Taf. u. 32 Abbildgn. im Texte, gr. 4. (8. l.o'l 116

u. 65112.1 Wien 1885 (Holder). (a)n. 4.

Munck
,

Doc. Dr. J.
,

u. Prof. Dr. J. Uffelmann, die

Ernhrung d. gesunden u. kranken Menschen. Hand-
buch der Ditetik f. Aerzte, Verwaltungsbeamte u.Vor-
8ti her v. Heil- und Pflege-Anstalten. Mit 1 Farbentaf.

gr. 8. (VIII, 596 S.l Wien 1887, l'rban & Schwarzen-

berg. n. 14. : geb. n. 16.

Nicolas (A.). Organes 6rectiles. In-8. .". fr.

Poirier (le Dr. l'aul). Du Developpement des membres,
Avec 18 figures, Gr. in-8. 5 fr.

Rosenberg, stud. med. Ludw.
,

ber Nervenendigungen
in der Schleimhaut u. im Epithel der Sugethierzunge.
(Mit 2 Taf.) Aus dem physiolog. Institute der Univer-

sitt Wien. .[Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."]
Lex. -8. (36 S.) Wien (Geiold's Sohn). n. 1.

Roth's (W. E.) The Elements of School Hygiene. For
the use of Teachers in Schools. With a liibliography.
8vo. 3 s. 6 d.

Schmitborn, Stabs- u. Bataillonsarzt Dr. IL, die Ur-
sachen der Athembeweguugen u, ihre Bedeutung f. den
Kreislauf. Nach den Lehren v. Alex. Diesterweg. gr. 8.

(52 S.) Wiesbaden, Bergmann. n. 1. 60

Sehultze, Dr. Fr., Beitrag zur Lehre v. den angeborenen
Hinidet'ecten. (Porencephalie.) Nach e. auf der 58. Ver-

sammlung deutscher Naturforscher u. Aerzte in Strass-

burg 1885 gemachten Vorlauf. Mittheilg. Mit 1 (lith.) Taf.

[Aus: Festschrift d. naturhist.-med. Vereins zu Heidel-

berg."] Lex.-8. (30 S.) Heidelberg, C. Winter.
baar n. 1. 60

Sitzungsberichte der Gesellschaft f. Morphologie u.

Physiologie in Mucheu. II. 1886. 2. Hft. gr. 8.

(S. 43 100.) Mnchen, J. A. Finsterlin.

n. 2. 20 (1. u. 2.: n. 3. 80)

Steiner, Dr. J., functioneller Beweis fr die Richtigkeit
der morphologischen Ansicht von der Entstehung des

asymmetrischen Baues der Pleuronectideu (Flachfische).

[Aus : Festschrift d. naturhist.-med. Vereins zu Heidel-

berg. "J Lex.-8. (13 S.) Heidelberg, C. Winter.
baar n. 1.

Thompson's (Sir II.) Diet in Relation to Health and Ac-

tivity. Fcp. sewed. 1 s.
;
cloth 1 s. 6 d.

Topinard, Gen.-Secr. Prof. Dr. Paul, Anthropologie. Nach
der 3. franzs. Aufl. bers, v. Dr. Rieh. Neun au ss.

Mit 52 in den Text gedr. Abbildgn. 1. Lfg. gr. 8.

(96 S.) Leipzig, Frohberg. n. 1. 80

Vierteljahrsschrift, deutsche, f. ffentliche Gesundheits

pflege. Hrsg. v. Prof. Dr. Finkeinburg, Dr. Gttisheim,
Prof. Dr. Aug. Hirsch etc. Red. v. DD. A. Spiess u.

M. Pistor. 18. Bd. 4. Hft. gr. 8. (X u. S. 573

bis 706.) Braunschweig, Vieweg & Sohn.
n. 5. 50 (18. Bd. cplt.: n. 18. )

"Wallentin, Assist.-Arzt Gust., menstruatio praecox. Inau-

gural-Dissertatiou. gr. 8. (29 S.) Breslau (Khler).
baar n. 1.

Zeitschrift f. Biologie v. Proff. W. Khne u. C. Voit.
23. Bd. Neue Folge 5. Bd. 4 Hfte. gr. 8. (1. u. 2. Hft.

290 S. m. eingedr. Fig. u. 17 Taf.) Mnchen, Olden-

bourg. n. 20.

Zeitschrift f. Hygiene. Hrsg. v. Proff. Dirr. DD. R. Koch
u. C. Flgge. 1. Bd. 2. Hft. gr. 8. (S. 193368 m.
3 eiugedr. Abbildgn. u. 1 Taf.) Leipzig, Veit & Co.

(a) n. 5.

Zepler, Bogumil, b. den Einfluss der Verwandten-Ehe
auf die Nachkommenschaft in. besond. Bercksiclit. d.

congeuitaleu Blindheit. Inaugural-Dissertation. gr. 8.

(44 S.) Breslau (Khler). baar n. 1.

9. Geographie, Ethnologie, Technologie.

Abhandlungen, geographische, hrsg. v. Prof. Dr. Albr.

P.nck. l.Bd. l.Hft. Le.\.-8. Wien, Hlzel. n. 9.

Inhalt: Die Vergletscherung d. Salzachgebietes, nebst

Beobachtungen b. die Eiszeit in der Schweiz, v. Dr.

Ed. Brckner. Mit 11 Abbildgn. im Text, 3 Taf. u.

:; Karten. (X, 183 S.)

Bassett's (James) Persia, the Land of thelmams: aNarra-
tive of Travel and Residente, 1871 1885. Cr. 8vo.

7 s. 6 d.

Bastian, A., Indonesien od. die Inseln d. m'alayischen

Archipels. 3. Lfg. A. u. d. T.: Sumatra und Nachbar-

schaft. Reise-Ergebnisse u. Studien. Mit 4 Taf. Lex. -8.

IXXX, 132 S. u. 4 111. Erklrgn.) Berlin, Dmmlev's
Verl. n. 7. (1. 3 : n. 18.)

Beleuchtung, die elektrische, v. Centralstationen. System

Zipernowsky-Deri. Hrsg. v. Ganz & Comp, in Buda-

pest, gr. 8. (23 S. m. Fig.) Budapest (Wien, Engel.)
n. 20

Bibliothek, elektro-technische. 33. u. 34. Bd. 8. Wien

1887, Hartleben. n. 3.
; geb. a n. 4.

Inhalt: 33. Die Laboratorien der Elektro-Teohnik und

deren neuere Hilfsapparate. Ein Handbuch I. Elektriker,
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Mechaniker, Telegraphen-Ingenieure, Lehrer u. Studireiide

der Physik. Von Telegr.-B'eamten Aug. Neuinayer. Mit

52 Abbildgn. (XV, 231 S.) 34. Elektrizitt u. Magne-
tismus im Alterthume. Von Dr. Alfr. Kitter v. U r b a -

nitzky. Mit 9 Abbildgn. (XIV, 284 S.)

Brenner
,
Dr. Ose.

,
die chte Karte d. Olaus Magnus v.

J. 1539 nach dem Exemplar der Mnchener Staats-

bibliothek. [Aus : Christiania Videnskabs-Selskabs for-

handlinger."J gr. 8. (24 S. m. 1 Karte in Lichtdr.)
Christiania (Dybwad). n. 1. 35

Brugseh, Heinr., im Lande der Sonne. Wanderungen in

Persien. 8. (III ,
364 S.) Berlin

, Allgemeiner Verein

f. deutsche Literatur. n. 5.

Canter, Telegr.-Insp. O.
,

der technische Telegraphen-
dienst. Lehrbuch f. Telegraphen-, Post- u. Eisenbahn-

Beamte. Mit 175 in den Text gedr. Holzschn. 3 Aufl.

gr. 8. (VIII, 328 S.) Breslau, Kern's Verl. geb.
n. 6.

Castigliano, Ingen. A., Theorie d. Gleichgewichtes ela-

stischer Systeme u. deren Anwendung. Aus dem Franz.

von Ingen. -Assist. Emil Haupt. Mit 50 Holzschn. u.

e. Atlas v. 10 Tat. (in Schuber.) gr. 8. (VIH, 479 S.)

"Wien, Gerold's Sohn. u. 20.

Clerk's (Dugald) The Gas Engine. Cr. 8vo. 7 s. G d.

Collins' Advanced Science Series: Shipbuildiug in

fron and Steel. By S. J. P. Thearle. Text. 8vo. 5 s.;

Plates, 4to. 10 s.

Feer (Leon). Le Tibet. Le pays, le peuble, la religion.

Avee 4 gravures. Iu-16. Cart. 1 fr. 50

Fait partie de la Bibliotheque ethnologique.

Gerard (Eric). Elements d'electro - technique. Notes

du conrs professe par l'auteur a l'ecole des inines de

Liege , redigees par Leon Demany. Avee 227 figures.

Gr. in-8. (Liege.) 15 fr.

Giese, Oberst a. D. Otto v., bessere Verwertliung der

Naturkrfte und Naturprodukte im Kinzig- Gebiet des

Grossherzogth. Baden als Beispiel f. alle Flussgebiete.
Mit 5 Fig.-Taf. gr. 8. (IV, 1W8 S.) Karlsruhe, Braun.

n. 4. 50

Hann, J., F. v. Hochstetter u. A. Pokorny, DD. allge-

meine Erdkunde. Astronomische u. phys. Geographie,

Geologie u. Biologie. 4. verm. Aufl. Mit 21 Taf. in

Farbendr. u. 386 Text-Abbildgn. in Schwarzdr. gr. 8.

(XIV, 767 S.) Prag, Tempsky. Leipzig, Freytag.
n. 12.

Hochland, das bayerische. Red.: J. Roth. 1. Jahrg.
Juli 1886 Juni 1887. 24 Nrn. (

3
/4 B.) gr. 4. Mnchen,

Franz' Verl. Halbjhrlich n. 1. 80

Hohenwart, Ernst, Land uud Leute in den Vereinigten
Staaten, gr. 8. (VIII, 251 S.) Leipzig, O. Wigand. n. 3. 50

Hue (F.). Voyage travers nos colonies. Gr. iu-8

illustre. 1 fr. 70

Jadrinzew, N., Sibirien. Geographische, ethnograph. u.

histor. Studien. Mit Bewilligg. d. Verf. nach dem Russ.

bearb. u. vervollstndigt v. Prof. Dr. Ed. Petri. Mit

zahlreichen Illustr. gr. 8. (XIX, 589 S.) Jena, Costenoble.

n. 14.
; geb. n. 16.

Jahrbuch d. Schweizer Alpenclub. 21. Jahrg. 18851886.
2. unvernd. Aufl. Nebst Repertorium u. Ortsregister
f. die Jahrbcher I XX. Zusammengestellt von Otto

v. Blow. 8. (XII, 611 u. Repertorium 188 S. mit

Illustr. u. 5 Beilagen in Carton.) Bern (Schmid, Francke

& Co). haar n. 11.
;
Einbd. n.n. 1. 60

Kerr's (W. M.) The Far Interior: Travel & Adveuture
from the Cape of Good Hope across the Zambesi &c.

2 vols. 8vo. 1 . 12 s.

Krauss
,

Ferd. ,
von der Ostsee bis zum Nordcap. Eine

Wanderung durch Dnemark , Schweden u. Norwegen.
(In ca. 25 Lfgn.) 1. Lfg. Lex.-8. (32 S. mit eiugedr.
Illustr. u. 1 Chromolith.) Neutitschein, Hosch. 60

Lauriol (Jules). Transport electrique de la force. Les

Experiences de Creilau pointde vue pratique. In-8. 2 fr.

Mittheilungen d. Anstalt z. Prfung v. Baumaterialien

am eidgen. Polytechnikum in Zrich. 1. u. 2. Hft.

gr. 8. Zrich 1884 (Mever & Zeller).
n. 1. 50

Inhalt: 1. Methoden u. Resultate der Prfung natr-

licher u. knstlicher Bausteine. Bearb. v. Ingen. Prof.

L. Tetmajer. (XXX, 59 S.) 2. Methoden u. Piesul-

tate der Prfung der Schweiz. Bauhlzer. Bearb. v. Ingen.

Prof. L. T e t m a
j
e r. (IV, 52 S. m. 1 Steintaf.)

Mohr, Wasserbau-Insp. E., die Stauanlage in der Spree
bei Charlottenburg im Zuge der canab'sirten Unterspree.
Mit 5 Taf. [Aus: Zeitschr. f. Bauwesen."] gr. 4. (10 S.)

Berlin, Ernst & Korn. n. 6.

Pringle's (M. A.) A Joumey in East Africa towards the

Mountains of the Moon. New Edition. 8vo. 5 s.

Reiter, Privatdoc. Dr. Hans, der Entwickeluugsgang d.

Wissensch. von der Erde und sein Einfluss auf die Stel-

lung derselben in der Gegenwart. Erste Vorlesung b.

vergleichende Erd- u. Lnderkunde, geh. zu Beginn d.

Sommersemesters 1886. 8. (29 S.) Freiburg i. Br., Wagner.
n. 1.

Rosny (Lucien de). Les Antilles. Etde d'ethnographie
et d'areheologie americaines. Ouvrage posthume public

par Mine. V. Devaux. In-8. 10 fr.

Forme le numero 6 des Memoire* de la Societe d'ethno-

graphie.

Rundschau, deutsche, f. Geographie u. Statistik. Unter

Mitwirkg. hervorrag. Fachmnner hrsg. v. Prof. Dr. Frdr.

Umlauft. 9. Jahrg. Oktbr. 1886 Septbr. 1887. 12 Hfte.

(3. B. m. eingedr. Holzschn. u. lith. Karten.) gr. 8.

Wien, Hartleben. u. 10.
;
einzelne Hfte. n. 85

Seaton's (A. E.) A Manual of Marine Engeneeriug. With
numerous Tables and Ulustrations. 6th. Edition. 8vo. 8 s.

Seguin's (L. G.) Walks in Algiers and its Surroundings.
New Edition. Cr. 8vo. 6 s.

Soleillet (P.). Obock, Le Choa, Le Kalla. Becit d'une

exploration commerciale en Ethiopie. In- 16. 2 fr.

Stanfords Compendium of Geography and Travel :

Asia. By A. H. Keane. Ed. by Sir R. Teinple. Illus.

2nd Ed. 8vo. I 1 s.

Stanley's (H. M.) The Congo and the Foundiug of its

Free State. Over 100 Illusts. and Maps. Cheaper Edit.

2 vols. 8vo. 1 . 1 s.

Stenglein's Mikrophotogiamnie zum Studium d. angew.
Naturwissenschaften. 1. Lfg. 8. (12 Bl. m. 16. S.Text.)

Berlin, Parey. In Etui. n. 18.

Telegraph, der elektro-magnetische. Ein Repetitorium
f. die im Bezirke d. k. k. Post- u. Telegraphen-Direetion
unter der Enns abgehaltenen Lehrcurse. gr. 8. Wien,
Hof- u. Staatsdruckerei. n. 6.

Inhalt: I. Die Grundlehren. Bearb. v. Post-Ofcial Doe.

Alfr. Calgary. II. Batterien, Apparat- u. Schaltungslelne.

Bearb. v. Post-Controlor Joh. N. Teufelhart. (IX, 177

u. 176 S. m. eingedr. Fig.)

Unland, Civ.-Ingen. W. H., Handbuch f. den praktischen
Maschinen - Constructeur. Unter Mitwirkg. erfahrener

Ingenieure u. F'abrikdirectoren hrsg. Suppl.-Bd. 4 Ab-

theilgu. gr. 4. Leipzig, Baumgrtner. geb. in Halb-

leinw. " -10.

Inhalt: 1. Berechnung u. Construction der Maschinen-

elemente u. Triebwerke, sowie der regulirenden Maschinen-

teile. Mit 245 Textfig. u. 7 Taf. (III, 129 S.) n. 12..
2. Berechnung und Construction der Motoren

,
sowie der

Dampfkessel u. Dampfmaschinen. Mit 381 Textfig. und

15 Taf. (S. 130324.) n. 18. . 3. Berechnung und

Construction der Pumpen, Geblse u. Ventilatoren, sowie

der Pressen. Mit 255 Textfig. u. 3 Taf. (S. 325428.)
n. 6. . 4. Berechnung u. Construction der Hebe-

apparate v. Hochbau- u. Brcken - Constructionen. Mit

126 Textfig. u. 5 Taf. (S. 429486.) n. 4.

Veynes (Franc,ois). Agenda de 1'amateur photographe

pour 1886. Premiere annee. Iu-16. 1 fr. 50

Vidal (Likm). La Photographie des debutans; procede

negatif et positif. Avee 22 tigures. In-12. 2 fr. 50

Walker's (Theodore) Wanderings Eastward : a Diary of

Travels in Egvpt, Palestine, Syria, &c, 1885. 8vo. 2 s.

Weitzel, Ingen" Dir. Carl Geo., Unterrichtshefte f. den

gesanunten Maschinenbau u. die ihm verwandten Zweige
d. technischen Wissens. Unter Mitwirkg. e. Anzahl

Professoren u. Lehrer deutscher techn. Lehranstalten

hrsg. Mit zahlreichen Abbildgn. und Construetions-

Zeichngn. 3. Aufl. 67.-77. (Schluss-)Lfg. Lex.-8. (
1 %

bis 2 B.) Leipzig, M. Schfer. n. 50

Zusendungen werden unter der Adresse der Verlagsbuch-

handlung von Friedrieh Vieweg und Sohn in

Braunschweig erbeten.

Hierzu eine Beilage der Wei d mann 'sehen

Buchhandlung in Berlin.

Druck und Verlag von l'riedricli Vieweg und Sohn in Braunschweig Fr die lieduetion verantwortlich: Eduard Vieweg.
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Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in liraunsehweig.

MULLER-POITILLET'S

LEHRBUCH
DEE

PHYSIK UND METEOROLOGIE.
NEUNTE UMGEARBEITETE UND VERMEHRTE AUFLAGE

VON

LEOP. PFAUNDLER,
l>r. iler Philosophie, Besitzer des goldenen Verdienstlireuzes mit der Krone, Professor der Physik

an der Univri situt Innsbruck, correspondirendein Mitgliede der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien und mehrerer

anderen gelehrten Gesellschaften.

In drei Bnden. Mit Regen 2000 eingedruckten Holzstichen, Tafeln, zum Theil in Farbendruck, und einer

Photographie. Erster Band. gr. 8. geh. Preis 12 Mark.

Das unter dem Namen Mller-Pouillet's bekannte, seit der vorigen Auflage von L. Pfaundler neu-

bearbeitete Lehrbuch der Physik hat sich die Aufgabe gestellt, in leichtfusslicher Weise und mit Zuhilfenahme

derjenigen mathematischen Kenntnisse, welche bei jedem Gebildeten vorauszusetzen sind, die Ilauptlehren der

Experimentalphysik weiteren Kreisen zugnglich zu machen. Dieser Aufgabe hat dasselbe in acht auf einander

folgenden Auflagen seit dem Jahre 1844 mit Erfolg entsprochen und demselben Zwecke hofft es auch in dieser

neunten nach den neuesten Fortschritten der Wissenschaft ergnzten Auflage zu dienen.

In besonderer Rcksicht auf alle die zahlreichen Liebhaber unserer Wissenschaft, welche nicht Geleg<

finden, akademische Vortrge mit Experimenten zu besuchen, bietet das vorliegende Lehrbuch eine ausfhr]

Beschreibung der Apparate und der damit anzustellenden Versuche, als in den meisten (
,

mIi.ii zu linden ist,

und untersttzt das Verstnduiss durch eine grosse Anzahl vorzglicher Abbildungen im Texte und auf beigefgten
Tafeln. Dasselbe gewinnt dadurch auch Bedeutung fr die Mechaniker, welche oft ihre Arbeiten nach diesen

Abbildungen ausfhren knnen.
Das Buch wird, wie bei der vorigen Auflage, drei Bnde umfassen, von denen der erschienene erste die

allgemein Physik und Akustik enthlt, der zweite (in zwei Abtheilungeu) Optik und Wrmelehre, der dritte

Elektricitt und Magnetismus enthalten wird.
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